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GescMchte der Chemie.
W. Bottger, Friedrich Emich zum 70. Geburtstag am 5. September 1930. Vf. 

schildert die wissenschaftliche Entw. des Jubilars, bringt eine Wiirdigung seines 
Werkes u. spricht im Namen des Vereins deutscher Chemiker herzlichsto Gliickwiinsehe 
aus. (Ztschr. angew. Chem. 43. 791. 6/9. 1930.) WlNKELMANN.

G. Jantsch, Friedrich Emich zum 70. Geburtstage. Lebensbeschreibung u. Be-
sprechung der Arbeiten Prof. F r ie d r ic h  E m ic h s . (Chem.-Ztg. 54. 685— 86. 3/9. 
1930. Graz.) J u n g .

Wo. Ostwald, A. Lottermoser zum 60. Geburtstage. 17. Juli 1930. Wiirdigung u. 
Tollstandiges Verzeichnis seiner Veroffentlichungen. (Kolloid-Ztschr. 52. 129— 33. Aug. 
1930.) R . S c h m ie d .

— , Richard Willstatter. Kurze biograph. Darst. mit einem Bilde des Forschere. 
(Journ. cbem. Education 7. 1985— 86. Sept. 1930.) W r e s c h n e r .

W. J. Pope, J. A. Le Bel. Kurzer Nachruf auf den am 6. August 1930 in Paris 
verstorbenen Mitbegriinder der Lehre vom asymm. C-Atom. (Naturę 1 2 6 . 374—75. 
6/9. 1930.) L o r e n z .

Georges Urbain, U ber Achille Le Bel. Darst. des Lebens u. der wissenschaft- 
lichen Tatigkeit dieses Forschers. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 1 . 357—62. 
25/8. 1930.) W r e s c h n e r .

A. Borner und A. Juckenack, Josef Kónig. Nachruf auf den 1843 geborenen, 
1930 gestorbenen eigentlichen Begriinder der Nahrungsmittelcliemie, kurze Wiirdigung 
von dessen Lebensarbeit. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 59 . 561—63. Juni 1930.) Gd.

E. Hennig, Josef Felix Pompeclcj f .  Nachruf fur den am 8. Juli 1930 verstorbenen 
Palaontologen. (Ztrbl. Minerał., Geol., Palaont. Abt. B. 1 9 3 0 . 353—66. 1/9.
1930.) E n s z l in .

Harold Hartley, Geddchłnisvorlesung fur Theodore William Bichards. Nachruf 
u. Wiirdigung der Forschungen von RiCHARDS iiber Atomgewichte u. physikaj.-chem. 
Probleme. (Journ. chem. Soc., London 1 9 3 0 . 1937—69. Aug.) Os t e r t a g .

H. Haupt, Professor Dr. J. H. Vogel. Nachruf auf den 1862 geborenen u. am
24. Marz 1930 verstorbenen, besonders auf dem Gebiet der Abwiisserchemie bedeu- 
tenden Chemiker. (Kali 2 4 . 241—42. 15/8. 1930. Bautzen.) S k a l ik s .

M. Grevemeyer, U. Vogel. Lebensbesclireibung des am 24/3. 1930 ver- 
atorbencA Abwasser- u. Acetylenforschers. (Ztschr. angew. Chem. 43. 743. 23/8. 
1930.) B e r g m a n n .

H. Rossler, Paul Wagner. Lebensbeschreibung u. Nachruf fur den jiingst ver- 
storbcnen Prof. P a u l  W a g n e r  an der Unters.- u. Kontrollstation Darmstadt u. 
Wiirdigung seiner Arbeiten, die einen entscheidenden EinfluB auf die Entw. der 
Kunstdiingerindustrie hatten. (Chem.-Ztg. 54. 697. 6/9. 1930.) J u n g .

Julius Stoklasa, Erinnerung zum hundertsten Geburtstag des Forschers Friedrich 
August Kekuli von Stradonitz. (Vestnik Ceskoslovenske Akad. ZemedSlske 5. 841—42.
1929.) Ma u t n e r .

— , Paul March zum Gedachtnis. Zu seinem 100. Geburtstag. (Keram. Rdsch. 38. 
501—02. 14/8. 1930.) Salm ang.

Alfred Martin, Bunsens Ansicht iiber Mineraląuellenanalysen- im Jahre 1837. 
(Arch. Gesch. Math., Naturwiss., Techn. 13 . 105—07. Sept. 1930. Bad Nauheim.) S k a l .

Walter Jabłoński, Zum Einfluft der Goetheschen Farbenlelire auf die physiologische 
und psychologische Optik der Folgezeit. (Arch. Gesch. Math., Naturwiss., Techn. 13 . 
75—82. Sept. 1930. Berlin.) S k a l ik s .

Edmund O. von Lippmann, Neues iiber Lebenszeit und Schriften des Dschdbir. 
Auf Grund neuerer Forschungen wurde festgestellt, daC die Schriften des arabischen 
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Autors D s c h a b ir  nicht vor Ende des 9. u. Anfang des 10. Jahrhunderts abgefaBt 
wordensind. (Chem.-Ztg. 54. 677—78.30/8.1930.) J u n g .

Max Meyerhof, tlber die Pharmakologie und Botanik des Ąhmad al-Gliafiąi. Vor- 
laufige Mitt. iibcr die in einiger Zeit ais Buchausgabc zu erwartende Ubersetzung 
der Arzncimittellehre des A h m a d  AL-GHAFIQi. Aus ihr, u. a. Quellen, hat I b n  AL- 
B a iTAR, der Vf. der bedeutendsten Pharmakologio u. Botanik der islam. Welt u. des 
Mittelalters iiberhaupt, geschópft. (Arcłi. Gcsck. Math., Naturwiss., Techn. 13. 
65—74. Sept. 1930. Kairo.) Sk a l ik s .

Wagner, Eine altchinesische Apotheke. Beschreibung einer chines. GroBapotlieke. 
5 Abb. (Pkarmaz. Ber. 5. 97— 101. 1930. Shanghai.) H a r m s .

J. S. Novak, Apotheke in Tfebon. Interessanter kulturhistor. Bericlit tiber die 
Geseliiehte einer Apotheke in Wittingau von 1568 mit vielen deutschen Original- 
zitaten. (CasopisCeskoslovenskeho Lek&rnictva 10. 226— 33. 15/9. 1930.) Ma u t n e r .

Tenney L. Davis und Lu-Ch!iang Wu, Chinesische Alchemie. (Seient. Monthly 31- 
225— 35. Sept. 1930.) S k a l ik s .

Gustav Egloff und C. D. Lowry, jr., Destillaticni ais alchemistische Kunst. 
Histor. Darst. mit vielen Abbildungen mittelalterlicher Destillationsapp. (Journ. 
chem. Education 7. 2063—76. Sept. 1930. Chicago, Illinois, Universal Ol-Prodd. 
Co.) W r e s c h n e r .

Max Speter, Vom Ursprung der kontinuierlichen Kuhlung bei der Destillation. 
Den Hinweis auf eine anonym in italien. Sprache erschienene Sehrift (Vf. Ma t h io l u s  ?), 
wonack sich der Kunstgriff zuerst fiir 1562 sicher naohweisen liLCt. (Ztschr. Spiritus- 
ind. 53. 238. 4/9. 1930. Berlin-Wilmersdorf.) Gr o s z f e l d .

K. Arndt, Kleiner Beitrag zur Geschichte der technischen Elektrochemie. Ais Er- 
ganzung zu seinem Werk „Teehnische Elektrochemie" teilt der V f. mit, daC O. L i e b - 
KNECHT ais Erfindei' der elektrolyt. Gewinnung von Natriumperborat auf Grund 
amerilcan. Patentsehriften zu gelten hat. AuBerdem stammt yon ihm das Verf. der 
Gfewinnung von Glykolsiiure durch kathod. Red. von Oxalsaure. Eerner macht der Vf. 
darauf aufmerksam, daB L o w e n s t e in  (C. 1 9 2 9 . I . 936)' bei seiner Yeroffentlichung 
scines Verf. der Herst. von H20 2 iiber Ammonsulfat das amerikan. Patent von  
J. P a t e k  iibersehen hat sowie das franzós. Patent von A. H e m p e l . (Chem.-Ztg. 5 4 .  
733. 20/9. 1930. Berlin-Charlottenburg.) Ju ng.

B. Duschnitz, Von den seltenen Erden zum wirtsćhaftlichen Licht. Riiekblick 
auf die Entw. des AuERschen Gasgliihlichtes u. der elektr. Metallfadenlampe anlaBlieh 
des ersten Gedenktages des Todes von D r. Ca r l  A u e r  VON W e l s b a c h . (D in g l e r s  
polytechn. Journ. 345. 144— 47. Aug. 1930.) JUNG.

F. Goldschmidt, Die Bierherstellung im Alte.rtum. Es werden die Methoden ge- 
schildert, uach denen die Babylonier u. Agjrpter durch Garung Getrańke herstellten. 
(Chem.-Techn. Rdsch. 45. 745— 46. 19/8. 1930. Berlin.) JUNG.

Friedrich Moll, Grope Mdnner der Holzimpragnierungstechnik. IJnter besonderer 
Beriicksichtigung ihrer Verdienste um die Entw. der Holzimpragnierungstechnik 
werden kurze Lebensbeschreibungen gegeben von J o h n  K n o w l e s  (1781— 1841), 
J o h n  H o w a r d  K yan  (1774— 1850), J e a n -R o b e r T B r e a n  (1785 [?]— 1852), J o h n  
B k t iie l l , W il l ia m  B u r n e t t  (1779—1861), A u g u s t ę  B o u c h e r ie  (1801— 1871), 
J u l iu s  R u t g e r s  (1830— 1903), Gu id o  R u t g e r s  (t  1892), E a s im ir  R u d o l f  K a tz  
(1856— 1919), J o s e p h  H im m e l s b a c h  (f  1887), Ge o r g  H im m e l s b a c h , B e n j a m in  
H im m e l s b a c h , H e r m a n n  H im m e l s b a c h , E r n s t  A b u n d  R ic h a r d  Av e n a r iu s  
(1840— 1917), Oc t a v e  Ch a n u t e  (1832—1910), Co l l s t r o p  (* 1847), Freiherr 
v o n  H a m m e r sTe i n  (* 1858), OTTo K u p s c h  (1874—1926), Ma x  R u p i n g  (* 1865), 
B a s il iu s  Ma l e n k o w ic  (* 1872) u. H e r m a n n  v . Sc h e n c k  (* 1873). Die Zusammen- 
stellung enthiilt Abbildungen von BURNETT, BOUCHERIE, J. R u TGERS, G. R u TGERS, 
K atz, G. H im m e l s b a c h , H. H im m e l s b a c h , Ch a n u t e , Co l l s t r u p , v. H a m m e r - 
s t e in ,  K u p s c h , R u p in g , Ma l e n k o w ic , v. Sc h e n c k  u. Av e n a r iu s . (Ztschr. 
angew. Chem. 43. 830—34. 13/9. 1930. Berlin-Siidende.) Le.SZYNSKI.
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Emile Picard, TJn coup d’oeil sur l ’histoire des scienees et des theories physiąues. Parisi 
Gauthier-Yillars 1930. (103 S.) 8°.
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A. Allgemeine nnd physikalische Chemie.
Ernst Terres, t)ber die Ausbildung der Chemiker an Hocliscliulen. Vf. bringt im 

besondcren neue Anregungen fiir die Ausbildung in tecbn. Chemie. (Ztschr. angew. 
Cliem. 43 . 809—12. 6/9. 1930. Braunschweig, Tecbn. Hochscb.) WlNKELMANN.

IdaNoddack und Walter Noddack, Die Haufigke.il der chemischen Elemenłe. Die 
Ergebnisse der Bogen- u. rontgenspektrograpk. Analysen von etwa 1600 kosm. u. ird. 
Mineralien, die von Vff. bei der Suche nacb den Elementen 43 u. 75 ausgefuhrt wurden, 
u. der Analyse einer Misehung von 110 hiiufigen Eruptivgesteinen aus verschiedenen Erd- 
teilen geben Vff. dag Materiał zu einer Neubest. der Haufigkeit der cbem. Elemente 
in der Erdrinde. Gegeniiber der B est. von C l a r k e  u . W a s h in g t o n  nacb der B e- 
rechnung von B e r g  ( B e h r e n d  u . B e r g ,  Cliem. Geologie, Stuttgart 1927) ergeben 
sieli folgende Anderungen (in Klammern die Żabien von B e r g ) :  Sc 6-10-8 (7,5-10~7),- 
Zn 2 -10-4 (5,7-10-5); Ga 2 -10“7 (1,0-10-°); Ge M O '1 (3,0-10-11); Se 8 -10~7 (2,5-10"8) 
[Verhaltnis S: Se =  600:1); Ma M 0 ~ 9;Ru 5-10“8 (2,3-10 -13); Rb 1-10~8(9,0-10~13); 
Pd 5-10-8 (8.5-10-13); In 1 • 10_7 (9,0-10“°); Te M O "8 (6,0-lO”10); Re M O '1; 
Os 5-10-8 (6,0-10-12); Ir l-lO "8 (3,0-10-*2); P t 5 -10-8 (8,0-10-“ ); Tl M O "7 (8,5- 
10-10). — Im einzelnen ist zu bemerken: Die Haufigkeit der Pt-Metalle wird nicht 
durch ihr Vork. in den Pt-Erzen bestimmt; Vff. fanden die 6 Metalle in vielen oxyd. 
u. sulfid. Mineralien. Fast alle Olmne u. ihre Zers.-Prodd. entlialten die Pt-Metalle 
zu 10~8— 10~7, in den primaren Magnetkiesen sind sie in Konzz. von 10-7—10-6 ent- 
halten. —  In findet sich niebt nur ais Begleiter des Zn in sulfid. Erzen, sondem aucb 
in oxyd. Mineralien, z. B . im Chromeisenstein; in den Mineralien der dreiwertigen 
Erden ist es haufig betrachtlieb angereiehert. — Te ist in vielen Sulfiden, besonders 
denen des Cu u. des Mo, ferner in fast allen Se-Mineralien enthalten. — Th ist standiger 
Begleiter in den Sulfiden des Ee, Zn u. Cu, findet sieb auch in kleiner Konz. in fast 
allen Silicaten. — Im Original ist die Haufigkeit graph. dargestellt.

Um die Haufigkeit der Element© im Weltall zu bestimmen, untersuchen Vff. 
Meteorite, u. zwar 42 Steinmeteorite verschiedener Eallorte, 16 Eisenmeteorite u. die 
Eisensulfideinschlusse (Troilit) von 5 groCen Eisenmeteoriten. Dabei wurden von 
den Steinmeteoriten nur der unverwitterte Kern, u. von diesem die nichtmagnet. 
Silicate zur Analyse verwendet, bei den Eisenmeteoriten wurden Troilit- u. Silicat- 
einschliisse ausgesondert. Die Analyse erstreckte sich auf alle bekannten Elemente 
mit Ausnahme des H, der Edelgase u. der kurzlebigen radioakt. Elemente. — Die 
Zus. der Steinmeteore ist derjenigen der Erdrinde iihnlich; in der Erdrinde sind idie 
Alkalien, Erdalkalien, Al, Ga, La bis Cp, Ti, Th, P, S, Cl, Br, Cu u. Zn gegeniiber 
den Steinmeteoren angereiehert, dagegen enthalten diese mehr Mg, Sc, Cr, Mn, Ee, 
Co u. Ni. Wenn man die wahrscheinliche Annahme macht, daB die gesamte Silicat- 
schale der Erde im Mittel dieselbe Zus. hat wie die Steinmeteorite, so folgt aus den 
Feststellungen der Vff., daB die erste Gruppe von Elementen (Alkalien bis Zn), die 
auf der Erdrinde angereiehert ist, in der Tiefe der Silicatschale seltener sein muB; 
dagegen muB der Geh. an Elementen der zweiten Gruppe (Mg-Ni) mit der Tiefe der 
Silicatschicht zunehmen. — DieFe-Meleorite enthalten auBerEe, Ni u. Co hauptsachlich 
siderophile Elemente, auBerdem noch eine Reihe von lithophilen Elementen, wie Be, 
Mg, Erdalkalien, Ti, Zr, Hf, Th, Nb u. Ta in Konzz., die denen der Steinmeteorite 
ahneln. Dies zeigt, daB die Meteorite sicher nicht ais Triimmer eines groBen Welt- 
kórpers aufzufassen sind, da sonst die lithophilen Elemente wahrend der Abkuhlung 
wie bei der Erde in die Silicathiille gegangen waren. Anscheinend haben sich die 
Meteorite bei der Ausbildung des Sonnensystems einzeln kondensiert. — Die Troilit- 
phase enthalt hauptsachlich chalkophile Elemente. Die Verteilungskoeffizienten 
zwischen Sulfid u. Eisen, die man durch Division der Haufigkeiten in diesen beiden 
Phasen erhalt, stimmen z. T. gut mit den Verteilungskoeffizienten aus Laboratoriums- 
verss. iiberein. Vergleich der Analysenergebnisse des Troilits mit einer Mittelwerts- 
analyse primarer ird. Sulfide zeigt, daB zwischen den beiden Sulfiden eine weitgehende 
Ahnliehkeit besteht, doch enthalten die ird. Sulfide die Pt-Metalle u. Au u. Ag um 
einen Faktor 3— 10 weniger ais der Troilit. — Vff. berechnen nun die Haufigkeit der 
Elemente in der Gesamtheit der Meteoriten mittels einer Schatzung des Verh8.1tnisses 
Stein: Eisen: Sulfid ( =  1:0 , 68:0,098) u. stellen die Ergebnisse graph. zusammen. 
Die Haufigkeitskurve steigt bis zum Sauerstoff u. fallt dann allmahlich ab — wie die 
Haufigkeitskurve der Elemente in der Erdrinde; auch in den Meteoriten sind die 
Elemente mit gerader Ordnungszahl haufiger ais die mit ungerader (HARKlNSsche
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Regel). Abgesehon von O u. Fe bestehen nooh deutliche Maxima bei Si, Sn u. Pb u. 
ausgesprochene Minima bei Sc, Ga, In, Th u. bei Cl, Br, J, Ma u. Re, eine Periodizitat, 
die an die Perioden des natiirlichen Systems erinnert.' Ein besonders gleichfórmiger 
Gang zeigt sich bei den Elementen Ce-Cp. — Es schlieBen sich Betraohtungen uber 
die Haufigkeit der Elemente im ganzen Sonncnsystem u. in andsren Sternensystemen 
an; Vff. glauben, daB sich die Form der Haufigkeitsfunktion der Elemente in einem 
Sternensystem ais eindeutig bestimmt durch das Entwicklungsstadium des betreffenden 
Sternes erweisen wird. (Naturwiss. 18. 757—64. 29/8. 1930. Berlin.) L o r e n z .

W. Heitler. Zur Quantentheorie der homoopolaren Bindung. (Vgl. auch C. 1930. 
I. 2509. 3141.) Es werden die wichtigsten Ergebnisse kurz zusammengefaBt. Etwas 
eingehender wird der Kohleństoff u. das Hydrazinmolekul behandelt. LaBt man den 
Abstand der beiden N-Atome, Rnn> gegen unendlich gehen, so bleiben 2 gewóhnliche 
ungesatt. NH2-Molekiile zuruck. Auf groCo Entfernung ziehen sich dieso an wie zwei 
einwertige Atome u. man kommt so zur einfachen Bindung >  N -N < . Geht aber .Rnh 
gegen oo, so bleibt ein gesatt. Nj-Molekul zuruck. Auf groBe Entfemungen stóBt 
dieses die H-Atome ab. Erst bei kleinen Entfernungen „reifien die H-Atome einen 
Teil der Bindungsstriche an sich“. Will man also aus N2 u. H 2 Hydrazin bilden, so 
muB man erst eine gewisse Arbeit A leisten, die Aktivierungsenergie. (Ztschr. Elektro- 
chem. 36. 640—41. Sept. 1930. Gottingen.) K l e m m .

George Jaffe, Zur Metliodik der kinetisclien Gastlieorie. Im Gebiet der kinet. 
Theorie idealer Gase werden zwei Teile: Die Theorien der Vorgange bei normalen oder 
maBig erniedrigten Drucken u. der bei auBerster Yerdunnung verschieden behandelt. 
Vf. sucht eine theoret. Briicke zwischen den beiden Erscheinungsgebieten, von weit- 
gehender Analogie zwischen der Gastheorie u. der rein phanomenólog. Theorie des 
anisotropen Strahlungsfeldes ausgehend, herzustellen. Die Analogie besteht darin, 
daB die Zahl der Moll. in einem Mol.-Schwarm beim Fortschreiten durch die Gasmasse 
sich in gleicher Weise andert wie die Strahlungsintensitat eines Strahlenbiindels im 
Strahlungsfelde. Vf. formt die BoLTŻMANNsche ■ Fundamentalformel fiir ein ein- 
heitliches Gas so um, daB sie mit der Bewegungsgleiehung der Strahlung in der Theorie 
des anisotropen Strahlungsfeldes iibereinstimmt, u. gibt Losungsverfahren fiir groBe 
u. kleine mittlere freie Weglangen an. (Ann. Physik [5] 6. 195—252. 16/8. 1930. 
GieBcn.) L o r e n z .

E. Abel, H. Schmid und M. Stein, Spekłroskopische Bestimmung des Gleich- 
gewichtes zwischen Salpetersaure, Stickozyd und Stickstoffdiozyd. (Vgl. auch C. 1930. 
I. 3395.) Es wird die Gleichgewichtskonstante K  =  a3N02'<2HoO/a2HN03■ «NO der Rk. 
2H N03 +  NO 3N 02 +  H20  bestimmt. Dazu ermittelte man — nachdem in einem 
eigentiimlich goformten SchiittelgefaB das Gleichgewicht eingestellt war — 1. den 
Gesamtdruck mit einem Quarzspiralmanometer, 2. den N 0 2-Druck spektroskop.; diese 
Best. erfolgte so, daB mit dem N 0 2-Absorptionsspektrum des Gases im Gleichgewichts- 
system ein zweites zusammengehalten wurde, das von reinem N 0 2-N20.,-Gas stammtc; 
der Druck dieses Vergleichsgases wurde dann so lange variiert, bis die beiden Spektren 
ident. waren. Aus der Differenz aus 1. u. 2. ergab sich mit einer Korrektur fiir NO, — -y 
NjO  ̂ u. p h 2o, PHNOa u. p hn o2 der NO-Druck. Fiir die Aktm taten von II20  u. HNO., 
benutzte man die Werte von A b el, R e d lic h  u. v. L e n g y e l  (C. 1928. I. 2360), die 
allerdings nur bis 4-mol. Lsgg. bestimmt sind. Fiir K  erhielt man dann 4,4-10“10 (25°) in 
guter tJbereinstimmung mit dem von P ick  (C. 1920. III. 31) theoret. berechneten 
Wert 6-10-10, aber stark abweichend von dem Wert von B u r d ic k  U . F r e e d  
(C. 1921. III. 593). (Ztschr. Elektrochem. 36. 692—700. Sept. 1930. Wien, Techn. 
Hochsch.) K l e m m .

H. C asselundE . Gltickauf, Uber den Zerfall von Slickozydul am gliihenden Platin. 
Messungen des Druckverlaufs beim N 20-Zerfall unterhalb 0,1 mm Hg im Temperatur- 
bereich von 1000—1800° absol. mit u. ohne Zusatz der Żerfallsprodd. Vers. einer 
Deutung der beobachteten Reaktionshemmung durch die Adsorption yon atomarem 
Sauerstoff. Die ,,Aktivierungswarme“ dieser heterogenen Rk. kann nieht aus dem 
Temperaturkoeffizienten der Reaktionsgeschwindigkeit berechnet werden, weil die 
Zahl der akt. Stellen selbst in betrachtlichem MaBe temperaturabhangig zu sein seheint. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 9. 427—36. Sept. 1930. Berlin, Inst. f. physikal. Chemie 
d. Techn. Hochsch.) " Ca s s e l .

A. v. Nagel, Uber den 7erlauf der katalytischen Oxydation von Ammoniak. Gegen 
die Annahme v o n  A n d r u s s o w  u . B o d e n s t e i n  (vgl. z. B . B o d e n s t e i n ,  C. 1927.
I. 1547), daB bei der O x y d a tio n  Yon NH3 ais Zwischenprod. HNO auftritt, ist ein-
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gewendet worden, daB dann groBere Mongen von N20  erhalten werden miiBten. Bei 
' den Verss. des Vf., boi denen Mischkatalysatoren (insbesondere Bi-haltige) verwendet 
wurden, traten zwischen 100 u. 500° sehr erhebliche Mengen (bis zu 90% des ver- 
wendteten NH3) N20  auf. Voraussetzung ist natiirlich, daB der Katalysator iiber- 
haupt bei diesen niedrigen Tempp. schon wirksam ist. Die relative Menge der einzelnen 
Prodd. war selir stark von der Strómungsgeschwindigkeit sowie von der NH3-Konz. 
des Ausgangsgases abhangig, bei hóheren Tempp. łierrschte durchweg NO, bei noch 
hóheren N2 vor. — Der gefundene Rk.-Verlauf paBt gut zu dem Schema von A n d r u s - 
s o w  u. B o d e n s t e in , ist aber auch mit der Annahme vereinbar, daB zuerst NH ent- 
steht. — In der Diskussion weist u. a. B o d e n s t e in  auf neuere Yerss. hin, die das 
HNO-Schema stutzen. (Ztschr, Elektrochem, 36. 754—56. Sept. 1930. Ludwigs- 
hafen.) K l e m m .

A ,. A to m s tr u k tu r . R a d io c h e m ie . P h o to c h e m ie .
L. Decombe, W ellentheorie der Quantenplianomene. Neue Ergebnisse. (Compt. rend. 

Acad. Sciences 190. 1385—87. 16/6. 1930. — C. 1930. II. 191.) E is e n s c h it z .
V. Fock, Die. Mechanik der Lichtquanten. Interpretation der MAXW ELLschen  

Feldgleichungen aJs Wellengleichung der Lichtąuanten. Es wird eino selbst kon- 
j ugier te Wellengleicbung fiir das Feld abgeleitet u. nacbgewiesen, daB ihre Eigenwerte 
gleich der Energie der Lichtąuanten sind. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 1399 bis 
1404. 16/6. 1930.) E i s e n s c h it z .

J. H. van der Tuuk, Uber die Bahn elektrisch geladener Teilchen unter dem 
Einflu/3 eines eleklrostatischen Feldes. Vf. zeigt, daB die Bahn eines Teilchens mit 
Ladung e u. Masse m unter EinfluB eines gegebenen elektrostat. Feldes die namliche 
sein wird wie die eines Teilchens mit Ladung E  u. Masse M  in einem a-fach so starken 
Felde, falls die entsprechenden Komponenten ihrer Anfangsgeschwindigkeiten sich 
verhalten wie (d xjd t)0: (d X /d  t)0 =  ] / (M ejE m a):  1. (Physica 10. 231—33. 1930. 
Physikal. Lab. der N. V. P h il i p s  Gliihlampenfabriken.) K. W o l f .

Leigh Page, Ablenlcung von Elektronen durcli ein magnetisches Feld nach der Wellen- 
meclianik. Zwischen den Werten fiir e /w  bestimmt aus Ablenkungsverss. (1 ,769) u. 
aus dem ZEEMAN-Effekt u. den H - u. He-Spektren (1,761) ist die Differenz bedeutend 
groBer ais der Vers.-Fehler. Nun ist der Wert aus den Ablenkungsverss. nach der 
klass. Theorie berechnet, wahrend die beiden anderen nach der Quantentheorie be- 
rechnet werden. Vf. lost daher die Wellengleichung fiir einen Elektronenstrom, der 
durch ein gleichformiges Magnetfeld hindurchgeht. Das mittlere Quadrat des Krum- 
mungsradius ist der gleiche fiir alle Quantenzustande derselben Energie u. ident. mit 
dem nach der klass. Theorie berechneten. Der mittlere Krummungsradius wird durch 
Extrapolation bestimmt; er ist kleiner ais der klass. berechnete. Der Fehler der klass. 
Berechnung ist sehatzungsweise so groB, daB die Differenz der e/m-Werte dadurch 
erklart wird. (Physical Rev. [2] 36. 444—56. 1/8. 1930. Yale Univ., Sloane Phys. 
Lab.) L o r e n z .

H. Mark und R. Wierl, Die Ermitłlung von Molekiilstrukluren durch Beugung 
von Elektronen an einem Dampfsłrahl. D e b y e  hat theoret. u. experimentell gezeigt, 
daB durch Streuung von Rontgenstrahlen an Dampfen Interferenzerscheinungen er
halten werden, die Aussagen iiber Lagen der Atome im Molekuł zulassen. Vff. fuhren
die entsprechenden Verss. mit Elektronenstrahlen durch. (C. 1930. I . 2612.) Ein
Elektronenstrahl von 40 kV (GróBenordnung ł/io DE B r o g l i e  =  Wellenlange) 
wird durch ein CCl4-Dampfstrahl gesandt. Es treten Interferenzringe am Leucht- 
schirm auf, die in 1/10 Sek. photographiert werden kónnen. Die Ausmessung der 
Beugungsbilder in dem Falle des CC14 u. im Falle der Tetrachloride von Si u. Ti 
fiihrt auf den Abstand zweier Cl-Atome, woraus sieh dann unter Annahme von 1,07 A 
fiir den Radius des Cl-Atoms die„Atomradien“ von C, Si u. Ti zu 0,8 A bzw. 1,2 A bzw.
1,5 A errechnen. Da diese Werte denen entsprechen, die aus Róntgenmessungen an 
Krystallen bekannt sind, schlieBen die Vff., daB das freie Molekuł gegeniiber dem im 
Krystall eingebauten keine wesentlichen Abstandsanderungen hat. — Nach derselben 
Methode werden Bzl., Gydohexan u. Cyclopenian mit dem Ziel untersucht, den Ab
stand der C-Atome in der aliphat. u. aromat. Bindung zu ermitteln. Es wird 1,5 A 
bzw. 1,4 A ais Abstand erhalten. —  AbschlieBend wird auf weitere Unterss., 
Folgerungen u. Móglichkeiten dieser neuen Methode zur Losung von Fragen der 
Molekiilstruktur hingewiesen. (Ztschr. Elektrochem. 36- 675—76. Sept. 1930. Ludwigs- 
hafen, I. G. Farbenind.) B r u c h e .
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C. Ramsauer, Wirlcungsquerschnitt und Molelcelbau. Inhaltsangabe des Vortrages 
auf der Bunsentagung, dessen Inhalt spater ausfiihrlieh im physikal. ohem. Taschenbuch 
wiedergegebcn werden soli: tlbersicht des gesamten Versuchsmaterials; Anwendung 
zur Lsg. phyeikal.-chem. Fragen unter Eingehen auf eine Reihe von Einzelfragen. 
(Ztschr. Elektrochem. 36. 640. Sept. 1930. Berlin-Reinickendorf, Forsehungsinst. d. 
AEG.) B r u c h e .

F. Schmieder, Neue Wirkungsąuerschniltsmessiingen an Gasen und Ddmpfen. 
Es werden eine Anzahl bishcr unbekannter Wirkungsquerschnittskurven festgelegt, 
mit dereń. Hilfe drei atomchem. Probleme bearbeitet werden konnten: 1. Der Verglęich 
der Kurven von CH3F, CH^OH, CH3NH 2 u. CH3CHS ergibt, daB oberhalb 3 "|/Volt 
die Aufeinanderfolge der Wirlaingsquei'sclinittskurven der GRlMMsclien Systematik 
entsprieht, wahrend unterhalb 3 VVolt ein individuelles Verh. deutlieh wird, das viel- 
leicht mit den Dipolmomenten im Zusammenhang steht. Ahnliches gilt fiir die Kurven 
von N2, HCN u . C2H2, u . fiir die von (CH3)20 , (CHS)2NH, (CH3)2CH2, so daB Vf. zum 
SehluB kommt: Trotz der Stórung durch den EinfluB der Dipoimomento kommt die 
Verwandtschaft gewisser, gemiiC dem GRlMMsclien Satz zusammengestellter Gruppen 
chem. Verbb. in Form u. Lage der Wirkungsquersclinittskurven zum Ausdruek. —
2. Die Ahnlichkeit u. Untersehiede isomerer Molekeln werden an Butan u. Isobutan 
einerseits, an n-Pentan u. Tełramethylmethan andererseits untersueht. Es wird gefunden, 
daB jedenfalls in diesen Fiillen die Kurven der Isomero weitgehend ubercinstimmen.
— 3. Die Ahnlichkeit der Kurven von ClLfiH  u. CJL/JH  u. der Vergleich mit der be- 
reits bekannten H 20-Kurve fiihron den Vf. auf die Frage, ob die eigenartige Kurvenform 
dieser Gase etwa einem spezif.EinfluB der OH-Gruppe entsprieht. Die Lsg. dieser Frage 
bleibt weiteren Unterss. vorbehalten. (Ztsehr. Elektrochem. 36. 700—04. Sept. 1930. 
Forsch.-Lab. Oppau d. I. G. Farbenind.) B r u c h e .

H. Jones, Die Oitlerenergie. Die Gitterenergie kann naeh der ąuantenmechan. 
Storungsrechnung in bekannter Weise berechnet werden, indem man von der Wechsel- 
wrkg. der Atome in groBen Abstanden ausgeht. Vf. verwendet zur Beschreibung des 
ungestorten Zustandes nielitortliogonale Pseudoeigenfunktionen. Es erweist sich ais 
uberfliissig die Darst. der Permutationsgruppe durchzufiihren. Vf. weist namlieh naeh, 
daB falls man sich auf die Wechselwrkg. der 2 nachst gelegenen Atome besehrilnkt, 
die Resonanzeffekto neben der elektrostat. Wechselwrkg. zuriicktreten. Fiir ein ein- 
faehes kub. Gitter aus //-Atomen zeigt sich, daB die Gitterenergie von gleicher GróBen- 
ordnung ist, wie die Energie des 2-atomigen Gases. Eine genauere Reclmung wurde die 
Beriicksichtigung der Wechselwrkg. mit 3 oder mehr Atomen erfordern. Atome mit einer 
abgeschlossenen Schale u. einem Yalenzelektron ergeben eine niedrigere Gitterenergie, 
ais die Energie des 2-atomigen Gases. (Proceed. Boy. Soc., London. Serie A. 127. 
689— 703. 2/6. 1930. Cambridge, Trinity College.) E is e n s c h it z .

Wilhelm Klemm, Vber die Beurteilung des Bindungszustandes auf Orund der 
Gitterenergie. Es wird die Frage diskutiert, ob man etwa in Reihen, wic LiF, BeF2, 
BF3, CF4, NF3, OF2, F2 an irgendeiner Stelle einen sprunghaften tlbergang von der 
Ionen- in Atombindung feststollen kann oder nicht. Die bislierigen benutzten Kriterien 
sind nicht sehr zahlreich u. wenig systemat. angewendet. In den Mol.-Refrr. findet 
sich kein Sprung. Neu diskutiert wird die Gitterenergie. Um fur die Betrachtung den 
EinfluB von GróBe u. Ladung des Kations auszuschalten, wird der Ausdruek Uexp./ 
;?7norm. bzw. Mexp./f/norm. benutzt, der ais ,,Energiequotient“ bezeichnet wird. Dabei 
bedeuten !7exp. bzw. Mexp. die Energie, die bei der Bldg. eines Gitters bzw. Molekiils 
aus freien gasfórmigen Ionen frei wird u. TJnorm. die Gitterenergie eines Ionenkoordi- 
nationsgitters mit edelgasartigen Ionen gleicher GróBe u. Ladung wie die der zu be- 
urteilenden Verb. Eine empir. Formel gestattet U norm . auch fiir Verbb. wie BF3 an- 
zugeben, die nicht ais Koordinationsgitter krystallisieren. — Der Verlauf der Energie- 
quotienten zeigt in Reihen wie den obengenannten Iceine Spriinge oder UnregelmaBig- 
keiten, gleieh, ob es sich um Haupt- oder Nebengruppen handelt. Eine Zuteilung der 
Verbb. zu den einzelnen Bindungstypen auf Grund der Gitterenergie ist also nicht 
móglich. —  Ferner jyird gezeigt, daB fiir Tri-, Tetra- u. Hexahalogenide Mcxp. mit den 
Werten iibareinstimmt, die man aus Modellrechnungen erhalt, solange es sich um 
Kationen mit Edelgaskonfiguration handelt. Ist dies nicht der Fali, dann ergeben sich 
Untersehiede, die gróBer sind ais die Unsicherhcit der Rechnung. Es wird jedoeh 
gezeigt, daB man auch dann nicht ohne weiteres auf Atombindung schlieBen darf, da 
ahnliche Abweichungen auch in solchen Fallen vorkommcn kónnen, in denen sicher
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nocli Ionenbindung vorliegt. — SchlieBlich wird gezeigt,. daB die E nergie quotie n te n, 
die die Abweichungen einer Verb. vom Zustande einer idealen Ionenverb. quantitativ 
-wiedergeben, zur Charakterisierung von Verbb. wertvoll sein kónnen. Oxyde zeigen 
siol> im allgemeinen den Fluoriden, Suifido don Chloriden u. Bromiden ahnlich. (Ztschr. 
Elektrochcm. 36 . 704—11. Sept. 1930. Hannover, Techn. Hochseh.) Klemm.

K. Herrmann und W . Ilge, Róntgenographisclie Strukturerforschung der kubischen 
Modifikation dar Perchlorate. Die Unters. wurde in einer einfaclien, von den Vff. 
konstruierten Heizkamera vorgenommen. Das Praparat war mit Hilfe von Wasserglas 
auf einen Al-Draht aufgeklebt, um den eine Heizspirale fiikrte, — KClOi . Aufnahme 
bei etwa 340°. Kante des Elementarwiirfels a =  7,47 A. Die wahrscheinlichste Anzakl 
der Molekule der Basis ist n — 4; diese Zahl fiihrt zu dem verniinftigen Wert 2,181 
fiir die D., wahrend andere Molekiilzahlen ganz unwahrscheinliehe Werte liefern. — 
N  11,010,. Aufnahme bei 270°. a =  7,63 A. n =  4, D. 1,732. — TICIO4. Aufnahme 
bei 280°, a =  7,61 A, D. 4,58. —  OsOlOt . 250°, a =  7,96 A, D. 3,025. RbOlOĄ. 320°. 
a =  7,65, D. 2,71. — NaClO4. 380°, a =  7,25 A, D. 2,11. — AgClO^. 200°, a =  6,92 A,
D. 4,10. (OH~)iNClOi . Wegen der Zersetzliclikeit der Verb. lcurz oberhalb des Um- 
w?»ndlungspunktes waren keine einwandfrei indizierbaren Diagramme zu erhalten. — 
Die einzig móglichen Raumgruppen sind T- u. T d-, zwischen denen sich nieht weiter 
entsoheiden lal3t. Die wahrscheinliehsten Atomlagen werden dureh geometr. t)ber- 
legungen festgestellt u. bei NH.,C104 u. NaC104 durch Intensitatsvergleieh von 4 Re- 
flexen gepruft. Das Gitter ist ein Ionengitter mit Steinsalztypus; die C104-Gruppe ist 
ein enggepaclites Tetraeder. — Es wird eine Beschreibung des Ubergangcs der kub. 
Modifikation in die rhomb. gegeben unter der Annahme, dal3 die Ionen mogliehst 
kurze Wege zurucklegen; hierbei finden sieli gewisse Spiegelebenen der kub. Modi
fikation in der rhomb. wieder. (Ztschr. ICristallogr. Kristallgeometr., Kristallphysik, 
Kristallehem. 7 5 . 41—66. Sept. 1930. Berlin-Charlottenburg.) S k a l ik s .

Linus Pauling und M. D. Shappell, Die Krystallstrulctur von Bixbyit und die 
C-Modifilcation der Sesquioxyde. Laue- u. Sehwenkaufnahmen wurden hergestellt. 
a  =  9,365 A ir.it 16(Mn,Ee)20 3 im Elementarwurfel. Translationsgruppe r c", Raum- 
gruppe Tji ■ 2 mógliche Anordnungen der Metallatome unter Vernachlassigung der
O-Atome ergaben die gleiehen Intensitaten fiir die Rontgenreflexe, komiten also ront- 
genograph. nicht unterschieden werden, trotzdem nur ein Parameter zu bestimmen war. 
Die Entseheidung muBte durch Beriicksichtigung der Raumbeanspruchung der Atome 
gefallt werden. Die O-Atome bilden 2 verscbiedene Arten von deformierten Oktaedsm, 
welche sich in bestimmter Wsise in den Kanten beruhren. Die Metallatome befinden 
sich in naliezu dichtester kub. Packung. Die Unterss. von Za c h a r ia s e n  (C. 1 9 2 8 .
II. 2224) machen es sehr wahrscheinlich, daB die C-Modifikationen der Sesquioxyde 
die gleiclie Struktur haben wie Bixbyit. (Ztschr. Krystallogr. Kristallgeometr., Kristall
physik, Kristallehem. 75. 128—42. Sept. 1930. Pasadena, California Inst. of Tech
nology.) S k a l ik s .

W. Gr. Burgers und J. C. M. Basart, Gitterlconstanten der Misćhkrystallreihc 
Kupfer-Nickel. D ie  Aufnahm en wurden in  derselben K am era nach der M ethode von  
B o h l i n  hergestellt. D ie  L egierungen wurden ais schm ale, gew alzte B andehen benutzt, 
innere Spannungen durch vorheriges Ausgliihen in  H ,-A tm osphare b eseitig t, so daB 
d ie  Aufnahm en scharf getrenn ts D u b lettlin ien  zeigten . D ie  G itterkonstanten zeigen  
eine Abw eichung vom  VEGARDschen A d d itm ta tsg ese tz  nach kleineren W erten hin  
(K ontraktion), w as iiberem stim m t m it den Ergebnissen v o n  H o l g e r s s o n  (C. 1 9 2 6 .
I . 2648). (Ztschr. K ristallogr. K ristallgeom etr., K rista llphysik , K ristallehem . 75. 
155—57. Sept. 1930. E indhoven , N. V. P i i i l i p s ’ G loeilam penfabrieken.) S k a l ik s .

Arthur Holmes, Die Halbv)ertszeit von „Actino-uranium“ und das AUer radioaktiver 
Mineralien. (Vgl. C. 1 9 2 9 .1. 2138.) A s t o n  bestimmte massenspektrograph. die Haufig- 
keit der Bloiisotopen in einem norweg. Bróggerit zu Pb200 86,8, Pb207 9,3 u. Pb208 3,9%- 
Pb207 wird ais das Endprod. der Ae-Serie angesehen, die einem U-Isotop (AcU) ent- 
springt. R u t h e r f o r d  (C. 1 9 2 9 . I. 2138) schiitzte die Halbwertszeit von AcU zu 
4,2-108 Jahren. Vf. fiihrt nun aus: Wonn diese Schatzung, die auf der unerwartet 
groBen Menge Pb207 im Bróggerit beruht, richtig ist, dann folgt, daB Pb207 in Mine
ralien aus der Ac-Reihe schneller entstanden ist, ais Pb206 aus der U-Reihe. Beim Be- 
rechnen des Alters radioakt. iMineralien miiBte dies beriieksichtigt werden. Doch scheint 
es Vf., daB die Halbwertszeiten von AcU u. U I  nahezu gleich sind, so daB eine 
Korrektur des Alters radioakt. Mineralien nicht notig ist. Die Zahl der Pb207-Atome 
aus Ae soli 3 ±  2 fiir 100 Pb206-Atome aus U l  sein (vgl. W i l d i s h , C. 1 9 3 0 . I. 2685).
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Zersetzen sich U l u .  AcU gleioh schnell, dann muB das Verhaltnis Pb207/Pb206 bei pra- 
kambr. Mineralien in diesen Grenzen liegen. Vf. berechnet nun aus dem At.-Gew. des 
Isotopengemisches (Bestst. von H o n ig s c h m id  oder R ic h a r d s ) unter Beriicksiehtigung 
der Pb-Produktion von Th u. des Packungseffektes das Verhaltnis 100 Pb206/Pb207, 
das sich fiir 4 prakambr. Mineralien zu 2,5—3,3 ergibt. Yf. schlieBt daraus, daB das 
Ergebnis von A s t o n  (1. c.) — 9,3% Pb207 im Bróggerit — zu hoch ist, daB dio von 
R u t h e r f o r d  geschatzte Halbwertszeit des AcU zu niedrig ist, daB die Halbwerts- 
zeiten von U l u .  AcU annahernd gleich sind, u. daB daher keino Korrektur der Alters- 
bestst. radioakt. Mineralien nótig sind. (Naturę 126 . 348—49. 6/9. 1930. Durham, 
Univ.) L o r e n z .

Luville T. Steadman, Wellenlangenmessungen der Gammastrahlen von Radium und 
seinen Zerfallsprodukten. Mittels Krystall u. GEIGER-Zahler bestimmt Vf. die Wellen- 
langen der y-Strahlen von Ra, RaB, RaC u. RaD, die Intensitat der Linien u. des Unter- 
grundes. Die Bestst. der Wellenlangen bestiitigen friiher erhaltene Ergebnisse; eine 
Anzahl kiirzerer Wellen werden neu gefunden (mit Kalkspat bis 0,42 X.-E., mit Diamant 
bis 0,17 X.-E.). Dio Intensitat der einzelnen Linien variiert nicht so stark wie bisher 
angenommen; das kontinuierliche y-Strahlspektrum ist nur von geringer Intensitat. 
(PhyBical Rev. [2] 36 . 460—71. 1/8. 1930. Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) L o r e n z .

Bruno Rossi, tlber die magnetische Ablenkung kosmischer Strahlen. Vf. hat den 
von Mo t t -S m it h  (C. 1 9 3 0 . II. 515) vorgeschlagenen Vers. angestellt; die Genauigkeifc 
roichte zunachst nicht aus. Vf. beschreibt einen neuen Vers. zur Best. der Energio 
kosm. /?-Strahlen unter Verwendung zweier GEIGER-Zahler. — Bereehnungen iiber den 
EinfluB des Magnetfeldes der Erde auf kosm. Elektronen bei Yerschiedenem Einfalls- 
winkel schlieBen sich an. (Physical Rev. [2] 36 . 506. 1/8. 1930. Berlin-Charlottenburg. 
Physikal.-Techn. Reichsanstalt.) L o r e n z .

O. W. Richardson und Ursula Andrewes, Vergleichende Untersuchung der Er- 
regung von weichen Rontgenstralilcn an Einkrystall- und an polykryslallincn Oberflachen 
von Graphit und Aluminium. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 2139.) Vff. setzten ihre Verss. fort, 
die darin bestehen, daB Proben von Kohle usw. mit Elektronen verschiedener Span- 
nung V bombardiert worden u. der durch die entstandenen weichen Róntgenstrahlen 
in  einer Nickelplatte hervorgerufene photoelektr. Strom gemessen wird. t„ : i t (i t =  
thermion., i v — photoelektr. Strom) wird gegen V aufgetragen u. auf Knicko ge- 
achtet. Alle Proben zeigten sehr viele Knicke, die nur mit einer sehr feinen elektr. 
MeBanordnung gemessen werden konnten u. gewissermaBen dem bei frtiheren Verss. 
gemessenen Grobverlauf ais Feinsłruklur iiberlagerfc waren. Sowohl bei Kohle wie 
bei Al gaben polykrystalline Proben viel mehr Knicke ais Einkrystalle. Diese zahl- 
reichen Knicke zeigen gesetzmaBige Anordnung, eine Art Bandenstruktur; sie lassen 
sich nicht wie der fruher gemessene Grobverlauf bestimmten B oH R sehen ISlektronen- 
niveaus zuordnen. Offenbar hat das Metali Bezirke, die unter dem EinfluB von Elek- 
tronenbombardement schwingen konnen. Eine eingehende Theorie wird spater ge- 
geben werden. — Verss. uber die Anderung des Gesamtverlaufs bei langerem Bom- 
bardement einer Probe wiesen darauf hin, daB der Einkrystall bei langerer Behandlung 
teilweise rekrystallisiert. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 1 2 8 . 1—15. 1/7. 
1930.) K l e m h .

O. W. Richardson und S. Ramachandra Rao, Die Erregung von weiclien 
Róntgenstrahlen an einigen polykrystallinen Metalloberfl&chen. (Vgl. vorst. Ref.) Nach 
einigen method. Bemerkungen werden Verss. mit Co, Ni, Cu u. W sowie einem mit 
Fe u. N i verunreinigten Cu beschrieben. Ferner wird die Abhangigkeit von iv/i, von it 
sowie von dem Neigungswinkel untersucht; fiir die Intensitat u. die Erkennbarkeit 
der Knicke ist die Vorbehandlung (Erhitzen, Entgasen) von groBer Bedeutung. Bei 
allen Proben lassen sich wieder die groben Knicke der i v/ i t : F-Kurven den Ubergangen 
zwischen den einzelnen Elektronenniveaus im Atom zuordnen. Die anderen schwachen 
Knicke dagegen sind noch nicht zu deuten. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 
1 2 8 . 16— 36. 1/7. 1930.) Klemm.

O. W. Richardson und S. Ramachandra Rao, Die Erregung iceicher Róntgen
strahlen an einer Nickeleinkrystallflachę. (Vgl. vorst. Ref.) Es werden Verss. mit einer 
Einkrystallflache (100) von Ni gemacht u. mit friiheren Werten an polykrystallinem 
Materiał verglichen. Wenn auch die Yorbehandlung damals u. jetzt nicht ganz ident. 
•war, so ergibt sich doch der SchluB, daB beim polykrystallinen Materiał, bei dem a 11 e 
Flachen mitwirken, mehr Knicke gefunden werden. Im Gesamtverlauf zeigt sich 
bei Ein- u. Polykrystall nur ein grober Knick; der weitere Yerlauf zeigt bei bei den
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Proben nicht unerhebliche Unterschiede. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 128. 
37—41. 1/7. 1930.) K l e m m .

S. Ramaehandra Rao, Die gesamte sekiindare Elektronenemission an polykrystal- 
linem Nickel. (Vgl. auch yorst. Ref. sowie R ic h a r d s o n ,  C. 1928. II. 1300.) In Er- 
weiterung von Arbeiten von P e t r y ,  F a r n s w o r t h ,  K r e f f t  u s w . wird die Frage 
untersucht, wieweit zwischen der sekundaren Elektronen- u. der Róntgenstrahlen- 
emission Zusammenhange bestehen. App. im Original. iv u. is seien primarer u. sekun- 
darer Elektronenstrom; es wurde dann i j i v zunachst in Abhangigkeit yon u. be- 
sonders von V untersucht; das Ni-Praparat befand sich dabei auf Rotglut. Bei niedrigen 
Spannungen zeigt die Kurve, in der i j i v gegen V aufgetragen ist, eine Reihe yon 
Maxima, die von der in neuerer Zeit ja mehrfach diskutierten Elektronenbeugung 
herriihren; man macht hier an polykrystallinem Ni gewissermaBen eine D e b y e -  
SCHERRER-Aufnahme. Bei hóheren F-Werten zeigten sich Knicke in der Kurve; 
diese Knicke waren den bei der Róntgenstrahlemission erhaltenen im Aussehen sehr 
ahnlich, freilich waren es nicht so yiel. Die beobachteten Werte liegen aber fast aus- 
nahmslos bei denselben F-Werten, bei denen man auch bei den Rontgenstrahlen Knicke 
erhalten hatt-e. — Von einer H 2-Beladung wurde beim Elektronenbombardement ein 
Teil sehr schnell abgegeben, ein anderer sehr langsam. Bei niederen F-Werten fand 
man dann ein neues Maximum, das wohl mit dem Wasserstoff zusammenhangt. Die 
Werte bei hóheren F-Werten lagen etwas hóher, waren aber sonst nicht yerandert. 
Im groben Gesamtyerlauf steigt i j i v mit Erhóhung der Spannung von 0,2 bei 30 V. 
auf <—-1 bei 200 V. u. erreicht mit ~  1,3 ein flachcs M axim um  bei etwa 130 Volt. 
(Proceed. Roy. So., London. Serie A. 128. 41—56. 1/7. 1930.) K lem m .

S. Ramaehandra Rao, Die gesamte sekunddre Eleldronenemission von einer Flachę 
eines Nickdeinkrystalls. (Vgl. auch vorst. R ef.) Verss. mit der 100-Flaehe eines Ni- 
Einkrystalls bestatigen die yorher gewonnenen Ergebnisse, daB ein enger Zusammen- 
hang zwischen der Entstehung von weichen Rontgenstrahlen u. der sekundaren Elek
tronen beim Bombardement mit Elektronen besteht. Der Verlauf der Gesamthirve 
ist beim Einkrystall an sich dem beim Polykrystall ahnlich, die is/i„-Werte liegen 
aber yiel niedriger (Maximum bei 400 V. 0,76). — Aus diesen yerss. u. denen yon 
F a r n s w o r t h  (C. 1929. II. 1765) kommt Vf. zu dem SchluB, daB dann, wenn eine 
intensive Streuung der Elektronenstrahlen nach dem DAVlSSON-GERMER-Effekt statt- 
findet, auch die weichen Rontgenstrahlen sehr intensiv auftreten; iiber den M eeha- 
nismus im einzelnen weiB man noch nichts. Diese Rontgenstrahlen werden dann 
photoelektr. langsame Elektronen frei machen. Wenn dio Róntgenstrahlemission mit 
dem D a v is s o n -  u. GERMER-Effekt verbunden, d. h. bestimmten Krystallflachen zu- 
zuordnen sind, dann ist verstandlich, daB bei polykrystallinem Materiał nicht nur die 
bei einer Einzelflache gefundenen Knicke auftreten, sondern daruber hinaus noch zahl- 
reiche andere. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 128. 57— 62. 1 /7 .1 9 3 0 .) K lem m .

O. W. Richardson, Die Emission von sekundaren Elektronen und die Erregung 
von weichen Rontgenstrahlen. (Vgl. auch vorst. Reff.) Zur Erklarung der in yorher- 
gehenden Abhandlungen beschriebenen Ergebnisse nimmt Vf. — unter gleichzeitiger 
Berucksiehtigung von anderen Arbeiten, insbesondere denen von R u d b e r g  (C. 1930.
I. 3527) — folgendesan: Elektronen kónnen elast. oder unelast. reflektiert werden; der 
erste Fali entspricht den Verss. yon D a v is s o n , der zweite interessiert hier. Fur die 
unelast. ZusammenstóBe werden Strukturelektronen angenommen, d. h. solche, die 
weder metali, frei sind, noch zum eigentlichen Atomrumpf gehóren. Diese Struktur
elektronen werden auf hóhere Niveaus gehoben, das Primarelektron kehrt also mit 
einer geringeren Energie zuruck u. bilden so die Sekundarelektronen hoher Geschwin- 
digkeit. Wenn diese hóheren Niveaus auf tiefere, bzw. den Grundzustand zuriick- 
kehren, dann entstehen sowohl die weichen Rontgenstrahlen wie auch die sekundaren 
Elektronen langsamer Geschwindigkeit. Wie der letztgenannte ProzeB wirklich erfolgt, 
kann noch nicht genau entsehieden werden; das Schema erklart aber den engen Par- 
allelismus zwischen Rontgenstrahlen- u. Sekundarelektronen-Emission sowie ferner die 
,,Bandenstruktur“ der Kniekpunkte; fiir diese wird beim Ni ein neues Beispiel gegeben.— 
Ferner zeigt die Arbeit von R u d b e r g , daB beim C die Geschwindigkeitsverluste der 
,,sehnellen“ Sekundarelektronen etwa ebenso groB sind wie die Voltzahlen, bei denen 
R ic h a r d s o n  u. A n d r e w e s  (C. 1 9 2 9 .1. 2139) Knicke fanden. AuBerdem sind, wie 
eine kurze Rechnung zeigt, die Energieunterschiede fiir die einzelnen Niyeaus yon der 
erwarteten GróBenordmmg. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 128. 63— 74. 1/7. 
1930. London.) K l e m m .
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Jean Thibaud und Jean J. Trillat, Beugung von JRdntgensłrahlen in verschiedenen 
Substanzen und Fliissigkeiten. Einflu/3 der Filiralion der Bremsstrahlung. Absorptions- 
koeffizienten fliissiger Sauren, Ausfiihrliche Zusammenfassung der beroits C. 1930. I. 
2053. 2515. II. 193 referierten Mitteilungen. (Journ. Physiąue Radium [7] 1. 249—60. 
Aug. 1930. Paris, Ecolo Pratiąue des Hautes Etudes, Lab. de Physiąue des 
Rayons X .)  L o r e n z .

K. C. Mazumder, Absorption von Rontgenstrahlen durch Lithium. Vf. rniBt den 
Massenabsorptionskoeffizienten (fi/g) von Li (mit etwa l° /0 Al) zwischen 0,587 A u.
0,100 A. Die Ergebnisse lassen sich durch die Gleiehung: [i/g =  0,94 ź3 +  0,162 fur 
mittlere Wellenlangen darstellen. Bei gróBeren Wellenlangen sind die berechneten 
Werte etwas zu groB; bei kleineren Wellenlangen (unter 0,2 A) fallen die Werte fiir 
/i/o sehr rasch ab. (Physical Rev. [2] 36. 457—59. 1/8. 1930. London.) L o r e n z .

M. A. Valouch, Uber eine Mełhode zur Messung des Reflexionsvermogen$ fiir 
Rontgenstrahlen von grofier Wellenlange. Ausfiihrliche Wiedergabe der C. 1929. II. 2408 
referierten Yeróffentlichung. (Journ. Physiąue Radium [7] 1. 261—70. Aug. 1930.) L o r .

A. W. Grosse, Rontgenspektrum des Elements 91 — Ekatantal. Das vom Vf. 
dargestcllte Et (vgl. C. 1930. II. 534) wurde nach einer spater zu veroffentlichenden 
Methode goreinigt; der Rcinheitsgrad betrug 99,5%; das yerwendete Ekatantaloxyd, 
E t20 5, war frei von Zr, Hf, Ti, Nb, Th u. U  u. enthalt ais einzige Verunreinigung ca.
0,5% TazOs. Es wurdo die vollstandigc Serie L  des Róntgenspektrums des Et u. die 
Wellenlangen von 21 Linien bestimmt. (Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S. 
[russ.: Doldady Akademii Nauk S. S. S. R.] Serie A. 1930. 402—04.) SchoŃFELD.

L. S. Ornstein, Das Entstehen der Spektren. (Vgl. C. 1930. I. 2215.) Vf. erórtert 
die Intensitatsmessung der Spektrallinien u. bemerkt zusammenfassend, daB die In- 
tensitatsmessung neben die Eigg. des Atoms eine Analyse des Zustandes lehren kann. 
unter welchem die Spektren ausgesandt werden. (Koninkl. Akad. Wetenseh. Amster
dam, wisk. natk. Afd. 39. 104—07. 28/6. 1930. Utrecht.) K .W o l f .

Arthur B. Lewis, Gekoppelte Schwingungen; mit Anwendung auf die spezifische 
Warnie und die UItrarotspektra von Krystallen. Mathemat. Behandlung gekoppelter 
Systemo linearer Oscillatoren. Eine Lsg. fiir die freien Perioden der Systeme ist mog- 
lich, falls die Kopplung zwischen den Gruppcn klein gegeniibor den inneren Kraften 
der G.nippcn ist. — Vf. berechnet an Hand der Ergebnisse die spezif. Warmen von 
Methyl-, Athyl-, Butyl- u. Hexylallcohol bei niedrigen Tempp.; die berechneten Werte 
stimmen mit experimentell gefundenen befriedigend uberein, nur bei Methylalkohol 
ist der Anstieg der spezif. Warme mit der Temp. erheblieh groBer ais berechnet. (Physi
cal Rev. [2] 36. 568—86. 1/8. 1930. J o h n  H o p k in s  Univ.) L o r e n z .

J. R. Collins, Der Einflufi hóhen Druckes auf das Absorptionsspekłrum einiger 
Fliissigkeiten im nahen Ultrarot. Die anomalen Eigg. des W. werden liaufig durch 
temperatur- u. druckabhangige Polymerisation gedeutet. Urn diese Vorstellung zu 
priifen, untersuclit Vf. das Absorptionsspektrum zwischen 0,7 u. 0,9 fi bei Drucken 
bis zu 5000 at. Ver^s. mit W. ergeben keine Druckabhangigkeit des Spektrums; cinc 
Anderung des Mol.-Gew. laBt sich also aus den Verss. nicht ableiten. Da« gleiehe nega- 
tive Ergebnis hatten Messungen an Methyl-, Athyl- u. Amylalkohol, sowie die bis zu 
8000 at ausgedehnten Messungen an Tohwl. Der Schmelzdruck von Toluol bei 20“ 
wird zu 8100—820U at bestimmt. (Physical Rev. [2] 36. 305—10. 15/7. 1930. Cornell 
Univ.) E is e n s c h it z .

E. L. Kinsey und J. W. Ellis, Die elektrolytische Dissoziation der Salpetersdure 
aus dem Ultrarotabsorplionsspektnim. Die RAMAN-Linien von HNO, iindern beim 
Yerdiinnen ihre relative Intensitat (vgl. Rao, C. 1930. II. 1831; KinSEY, C. 1930. I. 
3157). Vff. untersuchen nun, ob die gleiclien Effekte, die auf der Dissoziation des HNOa- 
Mol. in H- u. N 0 3-Ion beruhen, auch im ultraroten Absorptionsspektrum sich nach- 
weisen lassen. Im untersuchten Spektralbereich (2,4 /i bis 0,78/<) zeigen sich bei jeder 
Verdiinnung von der 70%ig. Saure ab nur Banden, die unzweifelhaft Banden des W. 
sind, allerdings bedeutend scharfer u. leicht nach kurzeń Wellcn verschoben. Nur bei 
der rauehendenHN03 erscheint ein neues Maximum, das dem H N 03-Mol. zugeschrieben 
wird; in 70%ig. Saure bei 10 cm Schichtdicke konnte bereits keine Andeutung des neuen 
Maximums mehr aufgefunden werden; im Absorptionsspektrum der 70%ig. Siiure, in 
der Stickoxydc gel. sind, zeigt sich das neue Maximum nicht. — Die Banden der 
rauchenden HNOa lassen sich in drei Gruppen einteilen: 1. Banden des W. bei 1,42 p  
u. 0 , 9 6 2 .  Banden bei 1,47 //; 1,01 /t u. 0,78 die einer anharmon. Formel mit einer
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extrapolierten, nooh nicht bekannten Grundschwingung bei 2,85 p, geniigen; 3. Banden 
bei 2,12 fi u. 1,25 fi, die ais Kombination einer aus dem RAMAN-Effekt bekannten 
Grundschwingung mit don Banden der anharmon. Reibe gedeutet werden. Einige 
.weitere Banden konnten niclit mit Sieherlieit gedeutet werden. — Im Absorptions- 
spektrum des Dampfes von HNOs zeigt sich neben anderen Banden eine Bandengruppe 
einer anharmon. Reihe, die wahrscheinlich die gleiehe wie die der fl. Saure ist, aber 
jede Bandę eharakterist. naełi kurzeń Wellen yerseboben. (Pbysical Rev. [2] 36. 603 
bis 604. 1/8. 1930. Los Angeles, Ca., Univ.) L o r e n z .

Donald H. Andrews, Die Beziehung zwischen den Bamanspektren und der Struktur 
organischer Molekule. Ausfiihrliehere Wiedergabe der bereits C. 1 9 3 0 .1. 3158 referierten 
Ansiehten, Zuordnung der verschiedeńen RAMAN-Łinien zu bestimmten Bindungen. 
Im wesentlichen die gleichen Ergebnisse wie D a d i e u  u . KOHLRAUSCłl (C. 1930. I. 
2361). Weiter werden die Freąucnzen der Sckwingungcn zweier Atomo gegen eine 
ruliendes Zentralatom bcrechnct. Fiir H - C H  (CH,,) ergibt sich 1430 cm-1 (gefunden 
1520), fur C-C-0 (CH3-CH2OH) 480 cm -1 (450) u. fur C1CC1 (CC14) 240 cm -1 (216). 
(Physical Rev. [2] 35. 544—54. 1/8. 1930. J o h n  H o p k in s  Univ„ Chem. Lab.) Lor.

C. R. Bailey und A. B. Cassie, Ramanverschicbungen und die ultraroten Ab- 
sorplionsbanden des Schwefellcolilenstoffs. Unters. des Absorptionsspcktrums von CS2- 
Dampf zwischen 1 /i u. 22 /t ergibt 4 Banden 878, 1522, 2179 u. 2335 cm-1, von denen 
die 1522-Bande infolge ihrer Intensitat ais Grundschwingung angesprochen wird. Vff. 
suchen nun eine Doutung des Spektrums zu geben unter der Annahme, daB eine Grund
schwingung, die opt. inakt. ist, aus dem R-AMAN-Effekt mit 655 cm-1 bekannt u. die 
erste Grundschwingung durch Deutung der 800 cm_1-RAMAN-Linio ais Kombination 
der ersten u. zweiten Grundschwingung zu etwa 150 cm-1 gegeben ist. Es ergibt sich 
dann folgendes Schema (in Wellenzahlen cm-1 ):

Ultrarot-Bande RAMAN-Linie Kombination berecbnet

(150) __ T7, __1
— 655 Vi ---
— 800 F, +  K 805
878 — 1 867

1522 — 3̂ —
2179 — y 3 +  v . 2177
2385 — F  -4- ' V, 4 -  V, 2322

Einige der von Co b l e n t z  gefundenen Banden scheinen fur den fl. Zustand 
eharakterist. zu scin, da sie von Vff. im Spektrum des Dampfes nicht wiedergefunden 
werden konnten. — Zwei von don Banden konnten mit Sicherhcit in P- u. ić-Zweige 
mit einer Freąuenzdifferenz von 12—13 cm-1 aufgelóst werden. Danach ist CS2 ein 
goradliniges Mol. mit einem Tragheitsmoment von etwa 312- 10~10 g/qcm. (Naturo 1 2 6 .  
350. 6/9. 1930. London, Univ. Coli., Sir WILLIAM R a m s a y  L ab. of Inorganic and 
Physical Chem.) L o r e n z .

E. Lax, M. Pirani und H. Schónbom, Ezperimenłelle Studien iiber Fliissigkeits- 
modelle łriiber Medien. Das opt. Verh. stark getriibter Medien mit veranderlichem 
Triibungsgrad wurde an Triiblsgg. von kolloidem A l,0 :i u. an Paraffinolsuspensionen 
in W. u. Milch untersucht; dabei wurden bestimmt: Durchsichtigkeit, Durchlassungs- 
vcrmógen, Reflexionsverm6gon u. Absorptionsvermógen. Wegen der starken Streuung 
konnten GesetzmaCigkeiten fur die Absorption nicht festgestellt werden; das Ab- 
sorptionsvormogen wird von der Grundmasse u. von den streuenden, eingelagerten 
Teilchon beeinfluBt. Die Streufahigkeit ist bei gleichem Gesamtdurchlassungsvermógen 
fiir groBe Teilchen gróBer ais fiir kleine. Bei den gróBeren Teilchen fallt die Leucht- 
dichte mit steigendem Beobachtungswinkel steil ab. Der Hauptliehtstrom liegt in 
einem Kegel mit geringem Offnungswinkel. Ais wirksame Lichtweglangen in der 
Triiblsg. wurden Werte zwischen der funf- bis achtfaclien Schichtdicke ermittelt. 
Die gefundenen GesetzmaBigkeiten lassen sich auf Trubglaser iibertragen. (Proeeed. 
International Congress Illumination 1 9 2 8 .1001—19. Osram G. m. b. H. Sep.) WKESCH.

Ny Tsi Ze, Uber den von F. Allison beobachteten Einfluji von Rontgensłrahlen auf 
das magnetische Drehungsvermogen und auf die Eigenschaften inaktiver Flussigkeiten. 
Die von A l l is o n  (C. 1 9 2 8 .1. 1Ó04) gemachte Beobachtung, daB Fil. unter dem EinfluB 
von Róntgenstrahlen geringe Drelmngen zeigen, u. daB auch die magnet. Drehung 
durch Rdntgenstrahlen sehwaclie Anderungen erfahrt, wird vom Vf. an W., CS2 u.
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Nilróbenzol nachgepriift. Die Messungen mit der grunen Hg-Linie ergaben in keinem 
Fali einen merklichen Effekt. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 91 . 324—25. 18/8. 
1930.) K o r t u m .

A. Cotton, Bemerkung zur vorangehenden Veroffentlichung. Nach den in pliysikal. 
Vorgangen geltenden Symmetriebedingungen erscheint es moglicli, daB Róntgenstrahlen 
die GroBe einer magnet. Drehung beeinflussen kónnen; dagegen ist es aus den gleichen 
Symrnetricgriinden unmóglieh, daB inakt. Korper unter der Einw. eines, ais vóllig 
asymm. zu denkenden Rontgenstrahlbundels ein Drehungsyermogen erlangen kónnen. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 1 . 325. 18/8. 1930.) K o r t u m .

E. M. Watson, Chemiluminescenz. Vortrag iiber Erscheinungen u. Theorie der 
Chemiluminescenz u. Bioluminescenz. (Chem. Engin. Mining Rev. 22. 377—80. 5/7. 
1930. Perth Techn. Coli.) L o r e n z .

L. Vanino, (Jber neue Leuchffarbenvorschrifłen. 9. Mitt. (8. ygl. C. 1 9 3 0 . I. 1435; 
vgl. auch C. 1 9 3 0 . II. 1449.) Vf. gibu Vorschriften fiir violettblaue, yiolette, blau.5 u. 
grune Phosphore. (Joum. prakt. Chem. [2] 1 2 7 . 16— 19. Juli 1930. Miinchen, Chem. 
Lab. d. Akad. d. Wiss.) E is e n s c h it z .

Philip A. Leighton und William F. Dresia, Die Wirkung von Subsłiłuenłen auf 
die Quantenausbeute bei der Chinon-Alkoholreaklion. Die photochem. Zers. alkoh. 
p-Chinonlsgg. ist nach LEIGHTON u . F o r b e s  (C. 1 9 3 0 . I. 1101) durch die Quanten- 
ausbeute 0,502 charakterisiert. Fiir denselben Wert im Fali der Nitrobenzaldehyd- 
photolyse war von W e i g e r t  u . B r o d m a n n  (C. 1 9 2 6 . II. 336) die Erklarung vor- 
geschlagen worden, daB die absorbierenden Mol]. verschiedene Lagen relatiy zum 
Vektor des einfallenden Lichtes einnehmen u. daB deswegen aus statistischen Griinden 
nur die Halfte der Quanten zur Aktivierung verbraucht werde. Ob diesc Erklarung 
auch im Falle der Chinon-A.-Rk. richtig ist oder ob in Wirklichkeit j e d e s Quant 
Aktmerung bewirkt u. nur die chem. Sekundarrk. zu 50% verlauft, suchen Vff. mit 
Hilfe substituierter p-Chinone (Mono- u.Dichlorchinon, Toluchinon, Chloranil u. Thymo- 
ehinon) zu entscheiden. Nach der Erklarung von W e i g e r t  u . B r o d m a n n  miiBte 
auch fiir sie die Quantenausbeute 0,5 betragen. Anderenfalls kónnte die ster. Hinderung 
der ortho-Substituenten die Wahrscheinlichkeit einer orfolgreichen Sekundarrk. ver- 
schieben. Die Verss. wurden in der friiher beschriebenen Weise bei 25° ausgefiihrt, 
Wellenliingen yon 2700—5770 A benutzt. Die Lsgg. waren 0,005-molar, nur die von 
Chloranil hatte eine Molaritiit von 0,0025. Fur jedes Chinon gibt es einen Schwellen- 
wert, unter dem die Quantenausbeute von der Wellenlange unabhangig ist, dio Schwelle 
riickt mit steigender Halogen (Alkyl-)substitution nach groBeren (kleineren) Wellen- 
langen. Dio Oxydationspotentiale der yerwendeten Chinone verschieben sich in ahn- 
licher Weise; u. z war verbrauchen die aktiveren Chinone weniger Energie zur Akti- 
vierung. Die Quantenausbeute unterhalb der Schwelle andert sich gleichfalls yon 
Chinon zu Chinon, aber unabhangig yon der chem. Natur der Substituenten. Sio ist 
yielmehr eine Funktion yon dereń M. (Die Werte sind fiir die genannten Chinone in 
der angegebenen Reihenfolge 0,354; 0,256; 0,403; 0,095; 0,309.) Hier handelt es sich 
also fraglos um die Auswirkung einer ster. Hinderung auf die chem. Sekundarrk. des 
aktivierten Mol. Die yon W e i g e r t  u . B r o d m a n n  yorgeschlagene Erklarung ist 
also zum mindesten fiir den untersuchten Fali nnrichtig. (Joum. Amer. chem. Soc. 5 2 . 
3556—62. Sept. 1930. Stanford Uniy., Californien.) B e r g m a n n .

stotherd Mitchell, Die asymmetrische photochemische Zersełzung von Humulen- 
nitrosit durch zirkular polarisiertes Licht. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1082.) Da alkal. Kupfer- 
racematlsgg. in der Gegend von 3500 bis 4000 A keine yerschiedene Absorption fiir 
rechts- u. linkszirkular polarisiertes Licht zeigen, waren die von C o t t o n  unternom- 
menen bekannten Verss. zur asymm. photochem. Zers. der genannten Verb. aus- 
sichtslos. Ebenso scheiterten analoge Verss. mit dem Nitrosit des Caryophyllens, das 
nach K r e m e r s  u. S c h r e in e r  (Pharm. Arch. 2  [1892], 287) beim Beliehten seiner 
Bzl.-Lsg. mit gelbem oder rotem Licht Stickstoff entwiekelt u. auBerdem rechtszirkular 
polarisiertes Licht starker absorbiert (die Drehung erreicht den maximalen Reehts- 
wert bei 6250 A, wird bei 6800 A 0 u. weiterhin negatiy; bei 6800 A liegt der Schwer- 
punkt einer Absorptionsbande). Dio Verss. mit dem Nitrosit in Buttersaureathylester 
(4,6%ig. Lsg.) yerliefen nach Ansicht des Vf. deshalb negatiy, weil das Caryophyllen 
selbst opt.-akt. ist u. darum die ausschlieBliche Bldg. des rechtsdrehenden Nitrosits 
begunstigt. (Eine 5%ig. Lsg. des letzteren zeigt im 6 cm-Rohr a5401 =  +36°). Da 
rac. Caryophyllen nicht bekannt ist, wahlt Vf. ais Unters.-Objekt das blaue Nitrosit 
des sehr ahnlich gebauten Humulens (C h apm an , Journ. chem. Soc., London 6 7  [1895].
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780; F. 113°, aus A.) u. konnte in der Tat in einer geeignoten Apparatur (vgl. das 
Oriąinal) mit einer 7°/0ig. L3g. in Buttersaureathylester naeh 36-std. Beliehtung einen 
Dreliwert von 0,21° (y =  5461) naeh jeder Richtung foststollen, u. zwar Rechtsdrehung 
in dem mit linkszirkular polarisiertom Lieht bestrahlton Anteil. (Journ. chem. Soe., 
London 1930. 1829—34. Aug. Umv. of Glasgow.) B e r g m a n n .

Martin Knudsen, Radiometerdruck und Akkomodationskoeffizient. Ausfiihrliehe 
Unters. iiber Radiometerkrafte unter Messung aller GroBen, von denen die Radiometer- 
kraft abhangig sein kann, u. Best. der Bedeutung des Akkomodationskoeffizienten. 
(Ann. Physik [5] 6. 129—85. 16/8. 1930. Kopenhagen, Univ.) L o r e n z .

A». E le k tr o c h e m ie .  T h e r m o c h e m ie .
Lothar Meyer, Die Temperaturabhangigkeit der Molekularpolarisation unter Be- 

riicksichtigung der freien Drelibarkeit. Vortrag, der sich inhaltlich mit der C. 1930.
II. 2235 roferierten Arbeit deckt. (Ztschr. Elektrochem. 36. 743—46. Sopt. 1930. 
GSttingen, Univ.) B e r g m a n n .

R. W. Domte und C. P. Smyth, Die dielektrische Polarisation von Fliissigheiten. 
X. Die Polarisation und Refraktion der normalen Paraffine. (IX. vgl. C. 1930. II. 1667.) 
Vff. untersuchen naeh ihrer friiher beschriebenen Methode D. u. DE. der n. Par?iiine 
von Pentan bis Dodecan, die ihnen in besonderer Reinheit (Kp. iimerhalb 0,02—0,03°) 
zur Yerfiigung standen. Im Detektorkreis wurdon —  anders ais friiher — bei der 
Messung der DEE. zwei Yerstarkerstufen eingeschaltet. Breehungsindex u. Dispersion 
wurden bei 20°, DE. u. D. in dem ganzen Bereich bestimmt, in dom die untersuchten 
Substanzen fi. sind (von — 90 bis 210°). Beim Auftragen der Polarisation gogen die 
Temp. zeigten sich bei Heptan, Octan, Nonan u. Decan regelmaCige, aber unverstand- 
liche Abweichungen von der Gsradlinigkeit in der Nahe der Siedetemp. Die im all- 
gemeinen gefundene Geradlinigkeit u. die Gleichheit der Werte von Polarisation u. 
Refraktion zeigt, daB die Paraffine kein Dipolmoment besitzen. Die Differenzen der 
Elektronenpolarisationen u. der Gesamtpolarisationen fiir zwei aufeinanderfolgende 
Homologe zeigon einen — wenn auch schwachon —  alternierenden Gang: Paraffine 
mit gerader Kohlenstoffanzahl zeigen etwas kleinere Werte. Vff. weisen darauf hin, 
daB die friiher gemachte Annahme, der beobaclitete Anstieg der Polarisation mit der 
Temp. (1% auf 100°) werde durch das Nachlassen der Wrkg. von Kraftfeldern be- 
nachbarter Atome auf die Bindungselektronen bewirkt, unhaltbar ist, da naeh Sm y t h , 
E n g e l  u. W ilso n  (C. 1929. II. 1265) der Brechungsindex von Misehungen yon n- 
Heptan mit stark polaren Moll. eine lineare Funktion ihrer Zus. ist. — Die Ergebnissc 
zeigen, daB Alkylvalenzen keine Polaritat besitzen, daB also kein Unterschied in der 
Elektronegatmtat der Alkylo bemerkbar ist. (Journ. Amer. chom. Soc. 52. 3546—52. 
Sopt. 1930. Princeton, New Jersey, Univ.) Bergm ann.

S. P. Mc Callum, Plasmoide Entladungen in Gasen. Vf. weist darauf hin, daB die 
yon W oo d  (vgl. C. 1930. II. 520) beschriebenen Erscheinungen bei der Hochfreąuenz- 
entladung in Gasen von niederem Druek sehon fruher von ihm selbst (vgl. C. 1928. I. 
2482) u. auch von anderen Autoren beschrieben wurde. (Naturę 126. 169. 2/8. 1930. 
Oxford, Elektr. Lab.) W r e s c h n e r .

C. Gutton, U ber die Eigenscliaften ionisierter Gase in hochfreąuenten cleklromagne- 
tischen Feldern. Ausfuhrlichere Darst. der C. 1930. II. 519 referierten Arbeit. (Ann. 
Physiąue [10]. 14. 5— 14. Juli/Aug. 1930. Nancy, Naturwiss. Fak.) W r e s c h n e r .

Walter C. Schumb und Herschel Hunt, Durch elektrodenlose Entladung hervor- 
gerufene chemische Reaktionen. Vorlaufige Mitteilung. Es wird eine Einriehtung be
schrieben, den elektr. Strom ohne Elektroden auf Gase einwirken zu lassen, so daB 
der (jborgang von Metali auf Gas oder Glas auf Gas (wenn die Elektroden auBen auf 
dem GefaB angebracht sind) yermieden wird u. in dem Gas selbst Strome entstehen. 
Untersucht wurdon H, N  u. O. H reagiert unter den gegebenen Bedingungen bei 
Zimmertemp. u. unter einem Druek von einigen mm leicht mit S, J, CuCl2, K^FetCN),,, 
Na, Ca u. verschiedenen organ. Substanzen wie z. B. Azoxybenzol u. p-Nitrotoluol 
u. mit N. — Aus N  +  3 Vol. H entsteht schon bei Zimmertemp. NH3; bei einem An- 
fangsdruck von 0,5—1 mm betragt die Ausbeute 30%. u. reinesNH3 wird unter gleichen 
Bedingungen zu fast 70% zers. — Mg bildet mit N  Nitrid; Metalloxyde (MgO, Ni- 
Oxyd) bilden mit O hohere Oxyde. — Weitere Unterss. werden in Aussieht gestellt. 
(Journ. physical Chem. 34. 1919—23. Sept. 1930. Cambridge, Mass., Inst. of Techn., 
Research Lab. of Inorganie Chemistry.) H a r t n e r .



2746 A ,. E l e k t r o c h e m ie . T her m o ch em ie . 1930. II.

O. Eisenhut und R. Conrad, Beobachtungen iiber Zerfall und Bildung von Kohlen- 
wasserstojfen in Entladungsróhren mit Hilfe von Kanalslrahlen. Yff. untersuchten das 
Verh. von CH4, C2H 6, C2H4 u. C2H2 sowio von Gemischen von CH4 +  0 2 bzw. C02 +  H 2 
beim Entladungsvorgang in der Kanalstrahlenróhre. Das Auftreten von geladenen 
Teilchen mit den Massen 1, 12, 13, 14, 15 usw. beim Methan u. den anderon KW-stoffen 
zeigt, daB ein Abbau der KW-stoffe in alle mógliehen Spaltstucke, d. h. in  dio Elemonte 
u. in Radikale wie CH, CH2, CH3 usw. orfolgt. Danoben troten aber beim Mothan 
auch Tcile der Massen 24, 25 usw. auf; dies zeigt, daB nebon dem Abbau auch ein 
Aufbau stattfindet, wobei alle mógliehen KW-stoffe, wie C2H, C2H2, C3H, C4H usw. 
sowie C2, C3, Cj usw. entstohon. Unter der Annahme, daB dio Haufigkeit der Bldg. 
soloher Gruppen in erster Linie von der rein statist. Bildungswahrschcinlichkeit infolge 
der verschiedenon Kombinationsmóglichkeiten erfolgt, lassen sich. die beobaehteten 
Intensitaton reeht gut verstehen. — Die Vff. haben neben oinfach geladenen Molekulen 
auch doppelt geladene Molekule beobachtet; solche Doppelladung kannte man bisher 
mir bei Atomen. Infolgedessen halten sio die Deutung von Parabeln der Masse 6,5 
u. 7,5 ais solche doppelt geladener C- bzw. N-Isotope der Massen 13 bzw. 15 nicht fiir 
angangig, sondern glaubon, daB CH bzw. CH3 yorliegt, zumal auch dio groBe Intensitat 
gegen die Isotopendeutung spricht. In  der Diskussion wurde die Móglichkeit, Isotopo 
von C, N  u. O durch Kanalstralilonverss. nachzuweisen, eingehend diskutiert. (Ztschr. 
Eloktrochem. 36. 654—62. Sept. 1930.) K l e m m .

D. N. Nasledow und P. W. Scharawski, Die Abhangigkeit des lonisations- 
stromes im Ceresin von der Temperatur. Im AnschluB an friihere Unterss. (vgl. C. 1930.
II. 1345) wurde der groBo EinfluB der Temp. auf den Durchgang des Ionisations- u. 
des Dunkelstromes durch Ceresin untersucht. Die Leitfahigkeitszunahme des Di- 
elektrikums bei steigender Temp. kann durch zunehmende Ionenboweglichkoit odor 
durch die zunehmende Anzahl dissoziierter Ionen yerursacht werden. Auch bei Be- 
stralilung wachst die Zahl der dissoziierten Ionen, wahrend die Ionenbeweglichkeit 
nicht verandert u-ird. Andrerseits yermógen die Róntgenstrahlen in der oberflach- 
lichen Schicht des Dielektrikums Vorgange zu orzeugen, die eine Zerstórung der Polari- 
sationssehicht zur Folgę haben, wodurch eine Zunahme des Stromdurchgangs durch 
das Dielektrikum bedingt werden muB. Eine Klarung dieser Eragen ist vorlaufig 
noch nicht gelungen. (Ann. Pliysik [5]. 6. 574— 80. 17/9. 1930. Kiew, Staatsrónt- 
geninst.) W r e s c h n e r .

R. Ladenburg und w . Tietze, Untersuchungen uber die physikalischen Vorgdnge 
bei der sogenannlen eleklrischen Gasreinigung. II. Toil. Die Wirkung des eleklrischen 
Windes. (I. vgl. L a d e n b u r g ,  C. 1930. II. 200.) Die vorliegenden Unterss. bescliaf- 
tigon sich mit der experimentellen Priifung der Frage, welche Rolle der eloktr. Wind in 
der Koronaentladung u. unter den prakt. Verhaltnissen bei der EGR. (elektr. Gas
reinigung) spielt. Nach einem Uberblick iiber altere Unterss. wird zunachst die Gc- 
schwindigkeit des elektr. Windes eines einzelnen Glimmpunktes an einem axialen 
Draht einer zylindr. EGR.-Eji.mmer in ihrer Abhangigkeit von der Stromdichte u. in 
verschiedenem Abstand vom Draht durch Photographie abgelenkter C02-Strahlen 
gemessen, darauf werden die Ausbreitung des elektr. Windes, die Riickstrómungen in 
der Kamraer usw. untersucht. Die Entscheidung iiber die Rolle des elektr. Windes 
bei der EGR. wird dann dadurch erbracht, daB die Fortbewegung stark beleuchteter 
Rauchwólkchen in der Koronaentladung einer EGR.-Kammer ldnematograph. auf- 
genommen werden. Aus diesen Aufnahmen werden die Geschwindigkeiten der Wólk- 
chen in verschiedenen Teilen der Kammer u. unter verschiedenen Bedingungen be- 
rechnet u. mit den im I. Teil dieser EGR.-Unterss. gefundenen, durch die elektr. Feld- 
kraft in der Koronaentladung erzeugten Geschwindigkeiten verglichen. Es ergibt sich, 
daB der elektr. Wind fiir die Geschwindigkeit der kleineren Teilchen (Radius g  1 • 10-4) 
die maBgebende Rolle spielt u. auch fur die gróBeren Teilchen (Radius 10-4 bis 10-3) 
von w esentlicher Bedeutung ist, wodurch die HABERsche Anschauung vollkommen 
bestatigt wird. Zuletzt wird untersucht, wie groBe Staubmengen erforderlich sind, um 
einen wesentlichen Teil des Stromes zu tragen u. welchen EinfluB dies auf die Aus- 
bildung des elektr. Windes u. auf die Wirksamkeit der EGR.-Anlagen hat. (Ann. 
Physik [5]. 6. 581— 621. 17/9. 1930. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilh.-Inst. f. Physikal. 
Chemie u. Elektrochemie.) W r e s c h n e r .

M. v. Laue und Gosia Siljeholm, Tliermisclie Elektronenemission wid Thermo- 
kraft. Bei Messungen der therm. Elektronenemission von Fe zeigten sich in der Naho 
des Umwandlungspunktes /?- in y-Fe Anderungen, die den Anderungen der Thermokraft
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des Fe gegen P t bei diesem Umwandlungspunkt ahnlich waren. Mit einer Formel von 
P l a n c k  zeigen Vff. den quantitativen Zusammenhang. (Naturwiss. 18. 764—65. 29/8. 
1930. Berlin.) Lo r e n z .

Armand de Gramont und Georges Mabboux, Vergleichung von Piezoquarzen, 
die bei benachbarten Freąuenzen schwingen. Zur genauen Messung der Eigenfreąuenz 
eines Piezoąuarzes wird eine Sehwebungsmethode beschrieben, bei weleher eine Relativ- 
raessung zweier Piezoąuarze vorgenommen wird, die nahe beieinander liegendo Eigen- 
freąuenzen haben u. die beiden interferierenden Sender steuern. Ein gegenseitiges 
Mitnehmen der Sender tritt sclbst bei sehr nahe benachbarten Freąuenzen nicht ein 
(z. B. Freąuenz 3 -10<!, Sehwebungsfreąuenz <  1). Die interferierenden Schwingungen 
ergeben mit einem Sender von Tonfreąuenz Schwebungen derart, daB die Tonhohe 
period, schwankt. Die Freąuenz der Sehwankungen ist lcicht horbar u. ist nach Angabe 
der Vff. gleich der gesuchten Sehwebungsfreąuenz der beiden Quarze. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 190. 1394—95. 16/6. 1930.) E i s e n s c h i t z .

Harry Rolnick, Zugkoeffizient des Widerslandes von MełaUen. Vf. entwickelt eine 
dynam. Methode zur Best. der Widerstandsanderungen von Metalldrahten unter Zug. 
Die Ergebnisse fiir Al, Ag, Au, Bi, Cu, Pb, Pd, Pt, Sn, Zn, Manganin, W, Konstantan, 
Ni-Cr weichen zum Teil erheblich von den nach der stat. Methode gewonnenen ab. 
(Physical Rev. [2] 36. 506—12. 1/8. 1930. Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Lo r e n z .

F. Bauer, Ober den Spannungseffekt bei Losungen von Elektrolyten in Aceton. Vf. 
untersucht in der von Ma l sc h  u . W i e n  angegebenen Apparatur (C. 1928. I. 1369) 
den Spannungseffekt yonLsgg. 1,1- u. 1,2-wertiger Salze (Alkalihalogenide, Halogenide 
u. Nitrate von Hg, Zn, Cd, Co, Ni, Ca) in Aceton. Der Grenzeffekt lieB sich nur bei 
Lsgg. von K J einwandfrei nachweisen; bei K J wurde auch der Konz.-Effekt bestimmt, 
der in dieselbe GroBenordnung wie der Grenzeffekt fallt. —  Der Spannungseffekt lieB 
sich bis zu hohen Feldstarken durch die gleiche Formel darstellen wie im Falle wss. 
Lsgg.; die Konstantcn dor Formel wichen im theoret. (vgl. B l u m e n t r it t , C. 1929. I. 
2146) erwarteton Sinne von denen der Formel fiir wss. Lsgg. ab. (Ann. Physik [5] 6. 
253—72. 16/8. 1930. Jena, Univ., Physikal. Inst.) L o r e n z .

Alexis S. Afanasiev, Einflufi des Losungsmittels auf die elektromotorische Kraft 
von Silber-Silberhalogenidzellen. Dio Messungen an Ketten folgender Art Ag | AgCl, 
KCl c,) | KBr(C,) (Cj =  c2), AgBr | Ag, iiber die bereits C. 1929. II. 1439 berichtet ist, 
werden auch auf methylalkoh. W.-Gemische ausgedehnt. Auch hier gibt die Theorie 
von B r o d s k y  die Ergebnisse gut wieder; die mittlere Abweiehung betriigt l,8°/0. —  
Fiir die Horst. von Ag I AgCl u. Ag | AgBr-Elektroden bewahrte sich die Methode 
von N o y e s  u . E l l is  (Journ. Amer. chem. Soc. 39 [1917]. 2532) am besten. (Journ. 
Amcr. chem. Soc. 52. 3477—83. Sept. 1930. Dniepropetrowsk, Ekaterinoslaw, 
U. S. S. R.) K l e m m .

Colin G. Fink und F. A. Rohrman, Die Darstellung von reinem elektrolytischen 
Nickel. II. Teil. Die Beseitigung der letzten Spuren Kupfer und die Entfernung von 
Kobalt und Eisen. (I. vgl. C. 1930. I. 3717.) Bei geeigneter Wahl von Temp., Strom- 
diclite, [H‘] u. Dicke der Polarisationsschieht an der Kathodc kann man haufig sehr 
kleine Mengen eines Metalls elektrolyt. von groBen Mengen eines anderen trennen. 
Die Dicke der kathod. Polarisationsschieht laBt sich durch Anwendung einer rotierenden 
Kathode (1000—6000 Uml. pro Minutę) oder starkes Bewegen des Elektrolyten variieren. 
Aus Abwasser mit 0,01% Cu neben 0,02% Fe (das sonst die Abscheidung des Cu ver- 
hindert) lieB sich so leicht das Cu wiedergewinnen; aus einer Lsg. von Ni u. Co im Ver- 
haltnis 100:1 gelang die Abscheidung einer Legierung mit 40% Co. Die elektrolyt. 
Darst. von reinem Ni erfolgte in Chloridlsg. mit einer Kathodendrehzahl von 2000 
pro Minutę bei PH =  5,0 u. einer Stromdichte von 1—1,5 Amp./dm2. Dabei wurden 
Cu u. das meiste Fe entfernt. Der Rest Fe wurde mit NH3 gefallt u. 24 Stdn. Luft 
durchgeleitet; dann filtriert, mit Borax u. BorsiŁure abgepuffert u. das Ni auf Al- 
Klathode niedergesehlagen. Wilhrend der Elektrolyse muB NaHCOa zugegeben werden, 
da die Aciditat der Lsg. zunimmt. Nach Beendigung der Elektrolyse wurde das Ni 
mechan. von der Kathode entfernt. Analyt. lieBen sich in diesem Ni keine Verunreini- 
gungen mehr nachweisen; spektroskop, waren weder Co-, noch Fe-Linien, sondem 
nur ganz schwache Cu-Linien aufzufinden. Die schnell rotierende Kathode ermóglicht 
es, aus 100000 Teilen einer n. Ni-Lsg. 1 Teil Cu abzuscheiden. — Ferner wird eine 
sehr einfache Einrichtung zur Erzeugung einer Bewegung des Elektrolyten ohne Riihr- 
werk beschrieben. (Trans. Amer. elcktrocbem. Soe. 58. 18 Seiten. Sept. 1930. New York, 
Columbia Univ.) H a r t n e r .
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Carol Gr. Montgomery, Die magnetiache Isotropie non Kupferkrystallen. Fur groBe 
Einkrystalle von Cu wird die magnet. Susceptibilitat nach der CURIE-Methode zu 
—0,085-10~6, innerhalb der Fehlergrenze unabhiingig von der Richtung des Magnet- 
feldes, bestimmt. Dies ist im Einklang mit der Vorhersage yon magnot. Isotropie fiir 
kub. Krystalle nach der Theorie yon W. T h o m s o n . (Physical Rev. [2] 36. 498—505. 
1/8. 1930. Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) L o r e n z .

Constantin Salceanu, Magnetische Doppelbrechung von durch Schmelzen ver- 
flussigtem Phenol, Naphthalin und Phenanthren. Vf. untersuchte mit Hilfe des groBen 
Elektromagneten der Acad. des Sciences u. einer friiher beschriebenen Apparatur (C. 1930.
I. 3162) die magnot. Doppelbrechung fi von geschmolzenem Phenol, Naphthalin u. 
Phenanthren bei yerschiedenen Tempp. mit der gelben Hg-Linie. AuBerdem wurde die 
Doppelbrechung fur Nitrobcnzol in demselben GefaB beobachtet, die Co t t o n - 
MOUTON-Konstante fiir die jeweiligen Tempp. bestimmt, u. schlieBlich der Quotient 
der COTTON-MOUTON-Konstante durch die Dichtc bei der Versuchstemp. festgestellt.
— Die Ergebnisse fiir die beiden untersuchten KW-stoffe zeigen eine Steigerung der
magnet. Doppelbrechung, vom Bzl. iiber das Naphthalin zum Phenanthren. Die Kuryen, 
die die therm. Anderung der Doppelbrechung angeben, weichen bei den einzelnen 
Korpern voneinander ab. Fiir Phenol u. Phenanthren stellen sie in dem beobachteten 
Temp.-Intervall eine gerado Linie dar, wahrend fiir das Naphthalin die /?-Werte sich 
in eine zur t-Achse konyese Kurve reihen. (Compt. rend. Aead. Sciences 191. 486—88. 
22/9. 1930.) E l s t n e r .

L. Abonnenc, Messung der magnetischen Permeabililat wdsseriger Ldsungen nach 
der Methode der fattznden Tropfen. Das Gewicht der Tropfen einer FI. wird bestimmt, 
die aus einer yertikalen zylindr. Rohre langsam auslauft; an das untere Endo der Rohre 
wird ein inhomogenes Magnetfeld gebracht. Aus der Gowichtsdifferenz der Tropfen 
mit oder ohne Feld berechnet sich die Susceptibilitat. Die Methode wird auf HGl, 
HBr, H J  in ca. 5—30°/oig. wss. Lsg. angewendet. Die berechneten Susceptibilitaten 
der Halogenionen sind mit den bekannten Werten in Tjbcreinstimmung. (Compt. rend. 
Acad. Scionces 190. 1395—97. 16/6. 1930.) E i s e n s c h i t z .

James A. Beattie und Oscar C. Bridgeman, Eine neue Zustandsgleichung fiir 
Fliissigkeiten. V. Werte der Konstanten fiir 14 Gase in Amagatschen und Berliner Ein- 
heiten. (IV. vgl. C. 1930. I. 2370.) Vff. weisen auf ihro noue Zustandsgleichung liin 
u. geben die Konstanten fur Ho, Ne, Ar, H2, N,, 0 2, Luft, CO», CH4, C2H4, NH3, CO 
u. N ,0 . Die Genauigkeit, mit der dio Gleichung die Vers.-Daton wiedergibt, wird 
besprochen u. auf die Behandlung der thermodynamischen Eigenscliaften yon 
Gasen u. Gasmischungen mit Hilfe dieser Zustandsgleichungen kurz hingewiesen. 
(Ztschr. Physik 62. 95—101. 12/5.1930. Cambridge [Mass.], Inst. of Techn.) K l e m m .

J. J . van Laar, Einiges iiber die Zustandsgleichung fester Korper bei hoheren Tempe- 
raturen und iiber die Grófle y  =  (d p/d t)v X vj 12. Yf. hat in einer friiheren Arbeit 
(C. 1926- I. 2425) folgendo rationello Zustandsgleichung fiir feste Korper bji hoheren 
Tempp. abgeleitet: 1. p  +  a/w2 — (W/(V-b) =  R Tj(v —  b). Diese Gleichung gibt z. B. 
beim Cu die Kompressibilitat u. ihre Abhangigkeit yon T u. p  sehr gut wieder. Bei 
don sonst meist gebrauchten Zustandsgleichungen, z. B. der von GrUNEISEŃ: 
p  +  a/v" —  b/vn — <p Etjv ergibt sich fiir p  =  co die falsche Gleichung oo =  endlich, 
da q> nicht unendlieh wird. — Es wird gezeigt, daB eine Zustandsgleichung niemals 
aus rein thermodynam. Beziehungen abgeleitet werden kann. Der von G rU n eisen  
gemachte Fehler stecke z. T. darin, daB die Gleichung F =  E  — T S  nicht yollstandig 
ist; auBer der potentiollen Energie hatte noch ein Glied mit — R T  log (u — b) oder
— R T  log v hinzugefiigt werden miissen. — Unter Vernachlassigung eines Korrektur-
gliedos geht 1. iiber in p  +  A =  R Tj(v— 6); daraus folgt (dpjd t)v =  R/(v— 6), oder 
a/o  =  v/{v — 6)- Rjv =  y  R/v; y  ist also gleich cr./o-v: R. Nach GRUNEISEN wurde 
qj =  1/3y  =  (3n  —  1): 3. Da n nicht sehr yerschiedeno Werto annehmen sollte, muBte 
also y  nahezu konstant sein. Yf. bringt die y -Werte fur den groBten Teil der Metalle; 
y  ist nicht konstant, sondern bewegt sich zwischen 2,5 u. 9 u. zeigt eine deutliche Abhangig
keit von der Stellung des betr. Elements im period. System. Nach der G r Un e i s e n - 
Formel sollte n also zwischen 2 u. 6 yariieren; nach der Auffassung des \ f .  bedeutet 
aber der Unterschied in den y-Werten nur eine yerschieden groBe Bewegungsfreiheit 
der Atome, die etwa bei den Alkalimetallen viel gróBer ware ais die von Pt. —  Fur Be 
■wird ein kub. Ausdehnungskoeffizient von ~40-10-6 yorausgesagt. (Ztschr. Physik 62. 
77—89. 12/5. 1930. Tavel bei Clarens, Schweiz.) K le jim .
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J. Palacios, Die cliemische Konstantę des Wasserstoffs. Die Dampfdruckformel
T

@C l n - - i - . / T 7  1  C  G  'nlogp =
4,571 T 2>51^ T - W n f ^ d T + a'

o
kann aus den klass. Prinzipien der Thermodynamik allein abgeleitet werden unter 
der Annahme, daB der Dampf den Gesetzen fur vollkommene Gase entspriclit. a' ist 
bei nieht zu liohen Drucken konstant. Bei H 2 muB, um tlbercinstimmung zwisclien 
Theorie u. Esperiinent zu erhalten, eine genauere Gleichung angewandt werden, die 
die Zustandsgleichung des H 2 berucksichtigt. Die chem. Konstantę zwischen dem 
Tripelpunkt u. dem Kp. ist i  =  1,105. Die sogenannte theoret. Naherungsformel 
stellt ein Grenzgesetz dar, das nur fur sehr niedrige Tempp. Giiltigkeit besitzt. (Anales 
Soc. Espanola Fisica Quim. 28. 587—602. Juni 1930. Madrid, Lab. de Invest. 
Eis.) B. K. Mu l l e r .

Gerhard Jung und Werner Ziegler, Dampfdrucke und Konstilution des Dampfes 
von Quecksilber-l-bromid Nach Mit s c h e r l ic h s  Messungen ist Hg2Br2-Dampf in 
Hg u. HgBr2 dissoziiert. Vff. bestatigen das nach D u m a s ’ Methode. (DD. 9,683 statt 
theoret. 9,681). Messungen der Absorptionsspektra von „Hg2Br2“- u. HgBr2-Dampf 
fiihren zu dem gleichen SehluB. — Die Dampfdrucke werden nach der Mitfiihrungs- 
u. der Sublimationsmethode zwischen 97 u. 394° gemessen: log p  =  9,338— 4298/T. 
Die Warmetonung 2 [HgBr] =  (Hg) +  (HgBr2) ist — 39,2 kcal. Dio wahro Ver- 
dampfungswarme von 1 Mol. [HgBr] ist etwa —52 kcal. (Ztsehr. physikal. Chem. 
Abt. A. 150. 139— 44. Sept. 1930. Greifswald, Chem. Inst. d. Univ., physikal.-chcm. 
Abt.) W. A. R o t h .

Max Trautz und Fritz Kaufmann, Kritik der elektrischen Differentialmethode zur 
Messung von Cv an Gasen. IV. Messungen. Die Normierung mit Argon. (23. Mitt.) 
(III. vgl. C. 1930. II. 2497.) Die ganz eingehende Diskussion der Fehlerąuellen u. 
ihrer Umgchung laBt sich nicht kurz wicdergeben. Bisher war Sc h e e l  u. H e u s e s  
Wert fur Luft (Cv — 4,987) den Berechnungen zugrunde gelegt. Jetzt wird Luft gegen 
Argon gemessen u. fiir Ar 3 R angenommen. Eine Yeranderung der boiden Heiz- 
kórper, die die Warmewólkchen erzeugen, fiihrte zu einem brauchbaren Differential- 
ausschlag des TÓPLERsclien Fliissigkeitsmanometers. Beide werden durch den gleichen 
Transformator behcizt, wobei die Reproduzierbarkeit 0,4%o betragt. Nach Ermittelung 
aller Korrektionsglieder (Wandverlust, FuBverlust, Strahlung) ergeben sich die Werte 
bei 20°: Ov von Luft =  4,955 cal ( ±  l,5%o) u- weniger genau von Methan 6,57 cal. 
(Ann. Physik [5] 5. 581—605. 28/6. 1930. Heidelberg, Physikal.-chem. Inst.) W. A. Ro.

Wm. B. Plummer, Verbrennungswarme von Kóhlenstoff. Die Proben werden bei 
1000° im Vakuum entgast, im Vakuum abgekiihlt u. gewogen. Auf die Weise werden 
Verbrennungswarmen erhalten, dio um 1—2% hóher liegen ais die hóchsten bisherigen 
Zahlen (R o th  u . D o e p k e , C. 1928. I . 2067).

Im Ofen 
bei 110° ge- 

troeknet

Bei 1000° entgast
cal/g in Luft

in Luft gewog. in vac. gewog.

R u B ..................... 7812 8181 8272 (bish. Max. 8148)
R u B ..................... 7939 8221 — —
Acheson-Graphit 7875 — 7932 (Roth  7856)
RuB auf 2000° erhitzt, bei 1000° entgast, gewogen 8094. Beim Erliitzen an Luft auf 
650—700° wird RuB oxydiert, die Verbrermungswarme nimmt infolge von Adsorption 
der Oxydationsprodd. ab, nach Entgasen bei 1000° in vac. ist dicYerbremiungswarme 
wieder etwa 8210 cal/g. Die Vorbrennungswarme von Graphit ist unter Innehaltung 
aller VorsichtsmaBregeln nachzupriifen. — Die Esistenz des „amorphen Kohlen- 
stoffs“ wird diskutiert. Vf. schreibt die Differenz der Verbrennungswarmen einem 
schwachen H-Geh. zu. (Ind. engin. Chem. 22. 630—32. Juni 1930. Combust. Util. 
Corp. Linden, N. J.) W. A. R o t h .

Yuzaburo Nagai, Vber das Gesetz der Flammengeschwindigkeiten. II. Das Gesetz 
angewandt auf Mischungen von brennbaren Gasen mit verschieden gro/}en theoretischen 
Flammengeschmndigkeitstemperaturen. (I. vgl. C. 1930. II. 209.) Bei geeigneter An- 
wendung des Gesetzes der Flammengeschwindigkeiten auf Mischungen brennbarer Gase 
mit yerschieden groBen theoret. Flammengeschmndigkeitstempp. sind Theorie u. Vers.

X n. 2. 175
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im Einklang. (Journ. Soc. chom. Ind., Japan [Suppl.] 33. 120 B— 25 B. April 1930. 
Tokyo, Imperial Univ., Dept. of Applied Chem.) L o r e n z .

Yuzaburó Nagai, Die Flammengeschmndigkeil in einem geschlossenen Ilohr. In 
einem beiderseits geschlossenen Glasrohr von 26 mm Durclimesser u. 110 cm Lange 
pflanzt sich die elektr. entziindete Flamme eines Gemisches von KW-stoff (43°/0 Di- 
methyleyclopentan +  57% Isoheptan) mit Luft bei x Mol-% KW-stoff im Gemiseh 
mit folgenden Geschwindigkeiten v (in m/sec) fort: x =  1,5, v — 0,83; x =  2,00—2,06, 
v =  5,1—5,8; x — 2,09—2,19, v =  14; x — 2,25, v =  15; x — 2,50, v =  14; x =  2,70 
bis 2,80, v =  8,5—8,3; x — 2,90, v — 5,6; x =  3,10, v =  2,1. Die Ausdehnung des 
verbrannten Gases u. seine raschc Abkuhlung nach der Entziindung hat starken Ein- 
fluB auf dio Flammengeschwindigkeit, die im geschlossenen Rohr groBer ist ais im 
offenen. Die maximale Geschwindigkeit wird bei einer KW-stoffkonz. erreiclit, die 
zwischen der fiir vollstandige Verbrennung erforderlichen (l,92°/0) u. der fiir die 
maximale Geschwindigkeit im offenen Rohr liegt. Dio photograph. aufgenommene 
Flamme zeigt unregelmaBige Formen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 
243B—44B. Juli 1930. Tokyo, Univ.) R. K. Mu l l e r .

Yuzaburó Nagai, Wirkung von Kohlenwasserstoff und Aifiylather auf die Ziind- 
temperatur von Scliwefelkolilenstoff. Der Ziindpunkt von CS2 (198°) wird durch Zusatz 
eines KW-stoffgemisches (43% Dimethylcyclopentan +  57%_ Isoheptan) wesentlich 
stiirker erhoht (bei Zusatz von 9% 525°), ais durch Zusatz von A. (bei 9% Zusatz 240°). 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 241 B. Juli 1930. Tokyo, Univ.) R. K. Mu.

Yuzaburó Nagai, Mindestkonzentration von Tetrachlorkoltlen'stoff in dessen nicht 
entflammbarcr Mischung mit Schwefelkohlenstoff und die Wirkung von enlflammungs- 
hindernden Suhstanzen auf dieses Gemiscli. Wahrend reinem CS2, um nicht entflammbare 
Gemische zu erhalten, 5,2 Voll. CC14 zugesetzt werden mtissen, geniigt bei CS2 +  16,7% 
C2H5Br ein Zusatz von 1,6 Voll. CCI.,, bei CS2 +  20% Sn(CH3)4 ein Zusatz von 1,4 Voll. 
CCI,, bei CS2 +  16,7% einer zwischen 45 u. 50° sd. Bzn.-Fraktion ein Zusatz von
2.4 Voll. CCI." (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 242 B. Juli 1930. Tokyo,
U n iv .) R . K . Mu l l e r .

M. Prettre, P. Dumanois und P. Laffite, Vber die Oxydation und Entflammung 
von Pentan-LuftgemUclien. (Vgl. C. 1930. I. 3652.) Die Verss. wurden in der Weise 
gemacht, daB ein Luftstrom mit bestimmtem Pentangeh. u. konstanter Geschwindig
keit dureli einen Glasbehalter getrieben wurde, der Iangsam bis auf 800° erhitzt wurde. 
Je nachdem der Pentangeh. gróBer oder kleiner ist, ais die fiir Tollstandige Verbrennung 
notwendigo Menge, sind die Erscheinungen verschieden. Mischungen mit weniger ais
2.5 Vol.-% Pentan zeigen bei ca. 250° Luminescenz, die mit steigender Temp. allmahlich
starker wird. Bei 670“ liegt der Entflammungspunlct. Mischungen mit iiber 2,5 Vol.-% 
Pentan zeigen ebenfalls Luminescenz, haben aber auBerdem einen weiteren, zwischen 
260 u. 300° liegenden Entflammungspunkt. Bei diesem lauft die Flamme innerhalb 
des GefaBes dcm Gasstrom entgegen, indem die am langsten der h. Zone ausgesetzten 
Tcile sich zucrst entziinden. Beim 2. Entflammungspunkt bei 670—680° erfolgt die 
Rk. sofort boi Iiintritt des Gemisches in die h. Zone. Diese Erscheinungen treten auch 
auf bei Gcmischen, dereń Pentangeh. weit oberhalb der Grenze der Entflammbarkeit 
liegen. Der erste Entflammungspunkt zoigt daher den Verlauf einer teilweisen Oxydation 
an, so daB auf diese Weise auch die Yerbrcnnung sonst nicht entflammbarcr Gemische 
hcrvorgerufen werden kann. (Compt. rend. Acad. Sciences 191. 329—31. 18/8. 
1930.) K o r t u m .

A 3. K o llo id c h e m ie .  C a p illa r c h e m le .
S. W. Pennycuick, Konstitution der Kolloide. Zusammenfassender Bericht iiber 

die noueren Ansichten von der Konst. der hydroplioben Kolloido. (Chem. Engin. 
Mining Rev. 22. 371—76. 5/7. 1930. Univ. of Adelaide.) L o r e n z .

A. Boutaric, Die Fbckung kolloider Losungen. (Vgl. C. 1930. II. 1845.) In kurzer, 
zusammenfassender Darst. behandelt Vf. die Flockung instabiler oder hydrophober 
Kolloide, die Flockung stabiler oder hydrophiler Kolloide u. die reziproke Flockung 
von Kolloiden. (Chim. et Ind. 23. 1339—52. Juni. 1930.) WREŚCHNER.

W. O. Smith, Paul D. Foote und P. F. Busang, Capillares Zuriicklialten von 
Fliissigkeiten in Anhdufungen homogewr Kugeln. Der Zwisckenraum zwischen einer 
Anzahl aufeinanderliegender Kugeln gleichen Durchmessers wird mit FI. gefiillt. Nach 
langsamem Ablauf wird die Menge der FI. bestimmt, die in Form von Ringen an den 
Beriihrungsstellen der Kugeln zuriickgehalten wird. Aus der Anzahl der Beriihrungs-
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stellen, dem Kugeldurehmesser u. der Oberflachenspannung laBt sich die Menge der 
zuruckgehaltenen FI. in Ubereinstimmung mit don Vers.-Ergobnissen bereohnen. 
(Physical Rev. [2] 36. 524—30. 1/8. 1930. Pittsburgh, Pa., Gulf Research Lab.) L o r .

N. Fuchs, Die Regel von Antonow und die Molekelorientiarung. Die Giiltigkeit 
der ANTONOWsehen Regel wird an zahlreichen System en Luft-W.- organ. Fil. gepriift 
durch Messung des Randwinkels unter Benutzung des NEUMANNschen Dreiecks. Die 
Regel bostatigt sich vielfach. Die oft vorhandonen starken Abweichungen stehen 
im Zusam m enhang mit dom Bau der organ. Moll. Einige RegelmaBigkoiten, die be- 
sondors mit dem Bau dor Kohlenstoffkette u. dem Vorhandcnsein sowio der Stellung 
der capillaraktiven Gruppen zusammenhangen, werden bcsprochen. Zur Erklarung 
wird die Orientierung der Moll. in der Adsorptionsschicht an dor Grenze gegen W. 
herangezoąen. (Kolloid-Ztschr. 52. 262—69. Sopt. 1930. Moskau, Kolłoidchem. Lab. 
d. techn. Hochschule.) . L i n d a u .

Harold Idris Price und William Cudmore McCullagh Lewis, Das physiko- 
chemische Verhalten von Lecithin. I. Die Capillarakiiviłdt von Lecithin ais Funklion 
von j)n- Best. der Oberflachenspannung y  von -Łecić/itndispersionen in W. u. wss. A. 
ais Funktion von pn bei verschiedener Lecithinkonz. ergibt die Lage des isoelektr. 
Punktes bei Ph =  2,6. In W.-A. sind die gesamten Andcrungen von y  viel kleiner 
ais in W. Die Form dor y-pn-Kurve in W. mit dem Maximum am isooloktr. Punkt u. 
je einem sekundaren Maximum zu bciden Soiton laBt sich mittols der Orientierung 
der Leeithinmoll. an dor Oberflache erklaren, wenn fur den isoelektr. Punkt der Zwitter- 
ionenzustand angenommen wird. Der EinfluB von NaCl u. CaCl2 auf die Oberflachcn- 
spannung wss. Lecithinsusponsionen von verschiedonem ph ist sohr kompliziert; die 
eintretenden Effekte hiingen wahrsclieinlich mit chem. Veranderung des Lecithins 
(t)bergang vom Kation durch den Zwitterionenzustand zum Anion) u. mit physikal. 
Veriinderungen in der Struktur u. Hydratation der Mizellen zusammen. Mol.-Gcw. 
obullioskop. in A. 797 fiir reines Lecithin (naeh L e v e n e  u . R o l f ) ,  766 fiir kauflielies 
Lecithin, in Bzl. 3388 bzw. 2994. (Biochemical Journ. 23. 1030—43. 1929. Univ. of 
Liverpool.) K r u g e r .

H. M. Chadwell und B. Asnes, Standardisierung eines modifizierten Oslwald- 
Viscosimeters. Ch a d w e l l  (C. 1926. II. 1364) hatte mit einem Viscosimetor naeh Os t 
w a l d  in der Modifizierung von W a s h b Ur n  u . W il l ia m s  (Journ. Amor. chem. Soc. 
35 [1913]. 739) Viscositaten von wss. Lsgg. bestimmt, ohne zu priifen, wio genau man 
mit oinem solchen Instrument absolutc Viscositiiten messen kann. Insbcsondero 
intoressiorte, welcher Wert fiir don F aktor m dor HAGENBAcn-Korroktur einzusetzen 
ist u. ob diesor Wort von der Form des Capillarenendes abhing. Man benutzte dahor
3 Viscosimotor, dio bis auf das Endo gloich waren: 1 war am Endo trompetenfórmig, 
2 scharf abgeschnitten, 3 stand in der Mitto zwisclien 1 u. 2. Dio Abmessungen dieser 
Viscosimoter wurdon sehr sorgfaltig festgostollt. Die Priifung erfolgto so, daB man die 
Yiseositat vonW . bei 15, 18, 20, 22, 25, 27 u. 30° maB u. mit Standardworten verglich. 
Zog man zum Yorgleich die Werte des BUREAU OF STANDARDS heran, so kam man 
mit allon 3 Viscosimetorn, trotz der sehr yerschiedenen Form der Enden, zu dom Wert 
m =  0. Bonutzte man die Daten der International Critical Tablcs, so orhiolt man 
wechselnde Werte fiir m; die Vff. moinen daher, daB diese Werte woniger zuverlassig 
sind. Natiirlich darf nicht verallgemeinert werden, daB m fiir jedes Viscosimeter gleich 
Nuli zu sotzen ist. — Ais Bezugswerte fiir spatero Mcssungon bestimmte man dio Vis- 
cositiiton von Urethairisgg. bis zu einem Goh. von 4 Moll./lOOO g Lsg. bei 20 u. 25°; 
diese Werto sind auf don W.-Wert des B u r e a u  OF St a n d a r d s  bezogon. F. von 
reinstem Uretlian fand man zu 48,19°. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3493 bis 
3507. Sopt. 1930.) K l e m m .

H. M. Chadwell und B. Asnes, Die Viscositalen einiger wasseriger Losungen 
organischer Substanzen. II. (I. vgl. C. 1926. II. 1364 und auch vorst. Ref.) Vff. 
bostimmten dio Viscositaten von A., Methylacetat, Essigesler, Urethan u. Harnstoff 
boi 10°; von don Harnstofflsgg. wurden auBerdem Messungen bei 5, 15, 20 u. 25° aus- 
gefiihrt. Dio Harnstofflsgg. sind dcshalb von besonderem Interesso, weil mehrfach 
behauptet worden ist, dio Viscositat dieser Lsgg. sei kleiner ais die von reinem W. 
Das ist tatsiichlich nicht der Fali; bei allen untersuchten Systemen sind die Viscositaton 
gróBor ais dio von W. Ist dio Yiseositat des gelósten Stoffes im reinen Zustando — wie 
meist — kleiner ais dio des W., dann steigon dio Viscositaten weniger rasch ais die 
Konz., bei Harnstoff ist es umgekohrt. Am starksten ist die Viscositatserhóhung 
boi A., die Werte fallen bei gleichmolekularon Lsgg. in der Reihenfolge: Athylacetat,

175*
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Urothan, Methylaoetat, Harnstoff. — Ferner werden die Kontraktionen boi der Auf- 
losung zusammengestellt; ein Parallelismus mit den Viscositaten ist nicht zu ver- 
konnen, gilt jedoch, insbesondere in bezug auf die Temp.-Abhangigkeit, nicht streng. 
Es iiborlagern sich liier sicher mehrere Effekte, z. B. spielt die Depolimerisation des 
W. eine groCe Rolle. — Die Ergebnisse werden am Schlusse unter groBercn Gesichts- 
punkten diskutiert, wobei bosondcrs Verb.-Bldg. zwischen Losungsm. u. gel. Stoff 
u. ferner der EinfluB von Dipolmomenten besprochen werden. (Journ. Amcr. chem. 
Soc. 52 . 3507— 18. Sept. 1930. Tufts College [Massachusetts].) K l e m m .

W. E. Garner und F. E. T. Kingman, Adsorption von Wassersloff und Kohlen- 
monozyd an Oxydkatalysatoren. Vff. teilen einigo Beobachtungen iiber die Desorption 
von Hg u. CO mit. H2 oder CO war bei gewólmlicher Temp. u. Gleichgewichtsdrucken 
von 10-3—10~‘ cm an einem Zn0-Cr20 3-Katalysator adsorbiert, u. sollte durch Steigern 
der Temp. auf 100—120° desorbiert werden. Aber innerhalb 20—30 Min. wurde das 
Gas wieder stark adsorbiert, wobei sich in dem GefaB ein hohes Yakuum einstellte. 
Bei weiterem Steigern der Temp. entwickelte sich kein Gas, bis bei 350° W.-Dampf 
bzw. C02 frei wurde. Mischungon yon H2 u. CO verhielten sich ahnlich; sie wurden bei 
100— 120° readsorbiert, bei 350° entwich oin Gemisch von W. u. C02, organ. Verbb. 
konnten nicht nachgewiesen werden. Vff. glauben daher, daB H 2 oder CO auf zwei ver- 
schiedene Arten auf Oxydoberflachen adsorbiert wird, 1. bei gewohnlicher Temp. rever- 
sibel, u. 2. bei hóheren Tompp. irreyersibel. — Dio Red. von Oxyden durch H 2 oder CO 
geht in folgenden Schritten vor sich: 1. physikal. Adsorption yon H2 (oder CO), 2. die 
Yerb. mit den Atomen der Oberflache, u. 3. die Desorption von W. (oder C02). Eigen- 
tiimlich ist, daB das physikal. adsorbierte Gas erst die Oberflache verlassen muB, bevor 
es die chem. Verb. eingehen kann. (Naturę 1 2 6 . 352. 6/9. 1930. Bristol, Univ., Dept. of 
Physical Chem.) L o r e n z .

Shirleigh Silverman, Adsorption von Methylallcohol auf Steinsalz. Aus der 
Dp.UDEschen Theorie der Reflexion an Oberflach.cn kontinuierlich yeranderlichen 
Brechungsvcrmógcns wird eine Naherungsformel abgęleitet, welche gestattet, die Dicke 
einer Adsorptionsschieht aus der Elliptizitat des reflektierten Lichtes zu bereehnen. 
Unter Verwendung der Methode von F r a z e r  (vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1428) bestimmt Vf. die 
Dicke der Adsorptionsschicht von Metlianol auf Steinsalz in Abhangigkeit von Druck 
(10~5 bis 110 mm Hg) u. Temp. (70—325°). Aus den Isothermen ergibt sich, daB 
zwischen 10— 6 u. 10-4 mm H g sich eine monomolekulare Schieht ausbildet; sie bleibt 
bis zu Drueken yon 20—30 mm unverandert; dann bildet sich eine zweite Schiclit aus 
die bei 100 mm yollendet ist. Die monomolekulare Schicht ist ca. 4,5—5,0 A dick. 
Die Temp.-Abhangigkeit laBt sich nicht mit Sicherheit interpretieren; sie kann durch 
eine adsorbierte JF.-Schicht oder die temperaturabhangige Beschaffenheit der Ober
flache beeinfluBt sein. Trotzdem laBt sich aus der Temp.-Abhangigkeit eine Adsorptions- 
warme richtiger GróBenordnung abschatzen. (Physical Rey. [2] 36 . 311—18. 15/7. 
1930. J o h n  H o p k in s  Uniy.) E is e n s c h it z .

I. Nowopokrowski und N. Tschebotarewa, Uber die Verkleisterung der Kartoffel- 
starkę und uber einige kolloidchemische Eigenschaften der Verkleisterungsprodukte. Kurze 
Zusammenfassung wichtiger Eigg. von Amylose u. Amylopektin, Beschreibung des 
Verkleisterungsprozesses, dargestellt auf Grund yon Angaben der Literatur u. einigen 
eigenen Verss. der Vff. (Kolloid-Ztschr. 5 2 . 302—04. Sept. 1930. Nowotscherkassk, 
Inst. f. allgem. u. systemat. Botanik, landw. Hochsch.) L ind AU.

B. Anorganische Cliemie.
O. HonigSChmid, Die Synthese des Silbersulfids. — Atomgewicht des Schwefels. 

Durch Best. der Verhaltnisso Ag2S 04: 2 Ag: Ag2S sollte sich 1. das At.-Gew. des Ag, 
bezogon auf Sauerstoff unabhangig vom Schwefel u. 2. das At.-Gew. des Schwefels 
indirekt auch direkt auf die Sauerstoffbasis bezogen, ergeben. Uber die mit R. Sacht- 
leben durchgefuhrte Best. des Yerhaltnisses 2 A g: Ag2S wird berichtet. Silberreguli 
wurden durch Schwefeldampf, der im Stickstoffstrom iiber das Ag geleitet wurde, 
in Ag2S iibergofuhrt. Das Entfernen des ubersehiissigen Schwefels durch Erhitzen 
im N2-Strom darf nicht oberhalb 300° ausgefiihrt werden, da sonst zu yiel S abgegeben 
wird. Das At.-Gew. des S ergab sich so 3 2 ,0 6 8 5  ±  0 ,0 0 0 5 . Dieser Wert ist um fast
0,01 hóher ais der zur Zoit angenommene Wert 32,06, stimmt aber mit dem Wert 
32,068 von RiCHARDS u . J o n e s  uberein. Eine fiir Atomgewiehtszwecke geniigende 
Red. des Ag2S im Wasserstoffstrom gelingt selbst durch 160-std. Behandlung bei
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720° nicht ganz; bei noch hóheren Tempp. stórt die Fliichtigkeit des Ag. (Ztschr. 
Elektrochom. 36. 689—90. Sept. 1930. Miinchen.) K l e m m .

J. H. Simons, Die Eigenschaften von Selentetrachlorid. Es werden einige Kon- 
stanten bestimmt. Das Praparat war synthet. gewonnen. Zur Best. der Dampfdichte 
wurde eine Modifikation der DuMASschen Methode benutzt. Die Dampfdichto betrug 
zwischen 202 u. 600° 111, d. h. 1/2 der berechneten. Nach don Farbanderungen mit 
steigender Tomp. (hellgelb bei 250°, bei 500° etwa wie Bromdampf gefarbt) vermutet 
Vf. bei tiefen Tempp. Dissoziation gomaB 2 SeCl4 — >  Se2Cl2 +  3 Cl2, bei hóhoren 
gemaB SCI,, — >- SeCl2 +  Cl2. Der E. betragt 305 ±  3°, die Schmelze ist tief dunkel- 
rot, fast schwarz gefarbt. Der „scheinbare" Sublimationspunkt wurde so bestimmt, 
daB man ein nur mit festem u. dampffórmigem SeCl4 gefiilltes GrefaB auf verschiodene 
Tempp. erhitzte u. prtifte, ob beim Erliitzen mit dem Geblase das Glas einfiel oder 
ob es sich ausbeulte; man fand 196 ±  1°. In CC14 ist SeCl4 unl., mit Methylcyanid, 
einem polaren Lósungsm., reagierte es. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3483—87. Sopt. 
1930.) K l e m m .

J. H. Simons, Die Eigenschafłen von Tellurtetrachlorid. (Vgl. aueh vorst. Ref.) 
TeCl4 wurde synthet. gewonnen. Es ist unl. in CC14, reagiert mit CH3-CN. P. 225°, 
Kp. 390°. Die Best. der Dampfdichte nach dem D u m a s -Verf. zwischen 230 u. 600° 
zeigte im allgemeinen das n. Mol.-Gew. Bei hóheren Tempp. war eine geringe Disso
ziation festzustellen, bei niedrigen Tempp. sehien das Mol.-Gew. etwas zu groB. Dies 
diirfte aber daher ruhren, daB TeCl4 von der Wand adsorbiert wurde. Denn dynam. 
Bestst. des Dampfdruckes fuhrten unter der Annahme, daB TeCl4-Moll. vorliegen, 
genau zu dom stat. bestimmten Kp., ware Assoziation zu (TeCl4)2 dicht oborhalb des 
Kp. vorhanden, wie die DuMAS-Bestst. anzudeuten scheinen, so hatte sich dies beim 
gesatt. Dampf noch viel mehr auspragen miisson. Die D . von geschmolzenem TeCl4 
fallt von 2,559 bei 232° auf 2,260 bei 427°. Dio Oberflaehenspannung ergab sich bei 
238° zu 40,2, bei 413,5° zu 26,92 dyn/cm, der Parachor steigt von 265,8 auf 269,2. — 
Vf. schlieBt aus diesen Daten, daB von den 10 Eloktronen, dio das Zentralatom um- 
gebon, 4 Paare mit den Cl-Atomen gemeinsam sind, 1 Paar sei nicht „shared“. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 52. 3488— 93. Sopt. 1930. Cambridgo, England, Univ. u. Evanston, 
Northwestern Univ. Illinois.) K l e m m .

A. Tian und Svilarich, Zersetzung der Perchlorate durch Alkalinitrit. Die Zers. 
yon KC104 wird boi vorschiedenen Tempp. bei Zusatz der 5-fachen Menge NaNO, 
untersucht: eine bekannte Menge KC104 wird auf konstantę Temp. (444, 520, 600°) 
gebracht, das gebildete Chlorid wird argentometr. bestimmt. — Die Eigenzers. von 
KC104 bei 444° u. 520° ist gering gegeniiber der Zers. in Mischung mit N aN 02, so sind 
bei 444° nach 65 Min. nur 2,3% des reinen KC104 zers., wahrend mit N aN 02 nach der 
gleichcn Zoit etwa 40-mal so viel zers. ist. Bei 600° dagegen ist die Wrkg. des N aN 02 
gegeniiber der Eigenzers. des KC104 zu vernachlassigen; es scheint fast, ais ob die Ggw. 
des NaNO, die Zers. etwas verzógert.— Yff. sind der Ansicht, daB der EinfluB vonNaN02 
bei stoigendor Tomp. infolgo der wachsenden Unbestandigkeit der Nitrato geringer 
wird; die VorgróBerung der Zors.-Geschwindigkeit bei 520° mit NaNO, gegeniiber der 
bei 444° ware nur der gróBeren Geschwindigkeit der Eigenzers. von KC104 zuzu- 
schreiben. (Buli. Soc. chim. Eranco [4] 47. 698—701. Juli 1930. Marseillo, Faculte des 
Sciences, Lab. de Chim.) L o r e n z .

Erie John Baxter Willey, Uber akłwen Sticksłoff. VIII. 1. Der EinflufS von 
Photogenen und Oberfldchen auf Gliiherscheinungen in Stickstoff. 2. Die Wirkungen 
der Beimischung von anderen Gasen zu leućhtendem Stickstoff. (VII. vgl. C. 1930. II. 
1336.) 1. Vf. bringt einige weitore Belege fiir die Annahme, daB die Vorgiftung der 
Wand fiir das Auftreten des Leuchtens entscheidend ist. a) Es lassen sich die „Photo- 
gene“, die die Wand yergiften, auch einfiihren, nachdem der Stickstoff schon die 
Funkenstrecke passiert hat. b) Das Leuchten ist starker, wenn die Oberflache des 
Glases mit Wachs iiberzogen wird. Dabei trat zuerst immer ziemlich yiel HCN auf, 
bei langerer Benutzung nahm dio Bldg. von Blausaure aber ab. Fiir den EinfluB der 
Wandvergiftung spricht nun weiter, daB c) in „Photogen-haltigem“ Stickstoff die 
gebildete HCN-Menge kleiner ist ais in reinem Stickstoff; das adsorbierte Photogen 
schiitzt also die Wand. 2. Es sollte entschieden werden, ob in dem Rk.-Schema: 
2 N  +  N2 =  2 N2 +  Nachgluhen der „dritte Kórper“| der die uberschtissige Rk.- 
Energie aufnimmt, unbedingt N2 sein muB; d. h. ob die Wrkg. des N2 spezif. ist. Die 
Angaben in der Literatur hieriiber sind schwankend. Vf. fiihrt Verss. mit reinem u. 
photogenem Stickstoff aus u. mengte hinter der Funkenstrecke N20 , C02, CO, N2 u.
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H 2 bei. Es ist hier schwer, zwischen dem Einflufi auf die Wand u. einer Teilnahme 
an der Rk. selbst zu untersclieiden. Vf. findet, soweit dies wegen des starken Wand- 
einflusses iiberliaupt moglich ist, die Annahme bestatigt, daB die Wrkg. yon N2 spezif. 
ist. (Journ. chem. Soc., London 1 9 3 0 . 1146—57. Mai. London, Univ.) K le m m .

E. J. B. Willey und W. A. Stringfellow, Die elektrischen Eigenschaften von 
aktiuem Stickstoff. Wenn alle geladenen Teilchen aus akt. Stickstoff entfernt werden, 
so ist dies ohne Einflufi auf die chem. Eigg. u. auf die Konz. der chem. wirksamen 
Teilchen. Dor Strom zwischen zwci Elektroden verschieden grofier Flachę in akt. 
Stickstoff ist der Flachę der Kathode proportional, wie bereits CONSTANTINIDES 
fand, aber aufierdem noch abhiingig yom Kathodenmaterial; Yff. suchen Beziehungen 
zwischen Austrittsarbeit der Elektronen u. GróBe des Stromes festzustellen, ais Mini
mum der Energie des metastabilen Mol., das die Elektronenemission bewirkt, ergibt sich 
4 Volt. Werden die beiden Elektroden in ein diinnes Quarzgefafi eingesehmolzen, dann 
fliefit kcin Strom; das bedeutet, dafi die Elektronen aus dem Metali durch Licht 
kiirzerer Wellenlślnge ais 1400 A oder durch direkten StoB des metastabilen Mol. auf die 
Kathodenoberflache ausgelost werden. — Wenn das Nachgliihen durch Erhitzen des 
Gases zum Verschwinden gebracht -wird, bevor die Elektroden erreicht sind, dann ver- 
schwindet auch die Leitfahigkeit des Gases, aber die Konz. des chem. wirksamen Stick- 
stoffs bleibt unyerandert; dies scheint anzuzeigen, dafi auBer dem chem. wirksamen 
Stickstoff eine zweite Stickstoffmodifikation mit einer minimalen Energie von 4 V 
yorhanden ist, die die Emission von Elektronen yeranlaBt. — Weiter konnten Vff. Be
ziehungen zwischen Leitfahigkeit u. Intensitat des Nachgliihens mit der Natur u. Konz. 
des akt. Bestandteiles feststellen. (Naturo 1 2 6 . 349—50. 6/9. 1930. London, Univ., 
Coli. Chem. Dept.) L o r e n z .

Harry B. Weiser. Die Farbę von Arsentrisulfid. Gefalltes u. getrocknetes Arsen- 
irisulfid karm ganz yersehiedene Farbtóne besitzen (gelb, orangegelb, orange, orangerot, 
rot). Die helleren Farben treten auf, wenn As2S3 aus Arsenoxyd- oder Arsenitlsg. 
schnell mit H 2S niedergeschlagen wird. Die dunkleren Tonę entstehen, wenn As2S3 
lcolloid ausfallt u. durch nachtraglichen Elektrolytzusatz koaguliert wird. Die Ver- 
schiedenheit der Farbung ist durch die yersehiedene physikal. Beschaffenheit der Ndd. 
bedingt, wie Vf. durch Mikrophotographien zeigen konnte. Das gelbe Sulfid fangt 
bei 175° an zu sintern, es zieht sich zusammen, wird orangefarbig u. schlieBlich braun. 
(Journ. physical Chem. 34. 1021—32. Mai 1930. Houston, Texas, The Rico In- 
stitute.) WlNKELMANN.

A. Klemenc, Zur Kenntnis des „Kohleninonosulfids“. (In Gemeinschaft mit
E. Hayek.) Wahrend das CO sehr gut bekannt ist, weifi man iiber ein CS sehr wenig. 
D e w a r  u. J o n e s  (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 85  [1911]. 574 u. friihore 
Arbeiten) haben beim Durchgang von CS2 durch cinen Ozonisator u. starker Kiihlung 
des durchgegangenen Gases ein Kondensat erhalten, das nach Wegnahme der Kiihlung 
unter Lichtaussendung in (CS)X iibergeht, u. sehlicfien, daB zunachst gasformiges CS 
entsteht, das kondensiert wird u. sich bei der Erwarmung polymerisiert. — Vff. unter- 
suchten nun zunachst, ob wirklieh ein gasformiges Prod. entstehe. Dabei storten zu
nachst schwer zu entfernende Verunreinigungen des CS2, die aber durch wiederholtes 
Schiitteln mit Hg u. mehrfache Fraktionierung entfernt werden konnten. Verschiedene 
Methoden zeigten dann, dafi ein gasformiges Prod. n i c h t  entsteht. Vff. glauben daher, 
dafi angeregte CSyMolekiile (CS*) im Ozonisator entstehen, die fiir die beobachteten 
Erscheinungen vcrantwortlich zu machcn sind. Kommen diese an die Wand, so zer- 
setzen sie sich gemafi CS2* — >- CS +  S ; yerbleiben sie im Gasraum, so werden sie 
inaktiv. Bei den Verss. von D e w a r  u. J o n e s  werden die CS2*-Moll. mit dem in groBem 
tlbcrschuB mitgefuhrten CS2 ausgefroren u. sind in dieser Form bis zu 2 Stdn. haltbar; 
lśifit man nun erwarmen, so zersetzen sich diese akt. Moll. Danach miifite der so ent- 
stehende braune Beschlag die Bruttozus. CS2 [(CS)X +  freier S] haben. Tatsachlieh 
liegt der S-Geh. aber noch unter dem fiir CS berechneten; dafiir fand sich ein S-tlber- 
sehuB in dem Kólbchen, in das der CS2-t)berschufi beim Entfernen der Kiihlung 
zuriickdestillierte. Es ist nicht ganz leicht, zu sagen, wie er nach dort transportiert 
worden ist. —  Zwischen den angeregten CS2*-Moll u. Wasserdampf zeigt sich keine 
deutlich mefibare Aktivitatssteigerung. (Ztschr. Elektrochem. 3 6 . 722—26. Sept. 
1930. Wien, Univ., I. Chem. 'Lab.) K lem m .

G. Banchi und M. Giannotti, fJber die Fluclitigkeit der Borsdure. I. Fliichtigkeił 
in wasseriger Losung. Wss. Lsgg. von H 3B 0 3 verschiedener Konz. werden in einem 
Kolben mit einem von iiberhitztem Dampf umspiilten Aufsatz, in dem die Dampfe



1930. II. B. A n o r g a n isc h e  Ch e m ie . 2755

einen langen gewundenen Weg zuriicklegen miissen, dest. Die mit dem Dampf iiber- 
gelienden Mengen H3B 0 3 sind der Konz. der dest. Lsg. proportional. Wird die Lsg. in 
einem wenige Grade iiber dem Kp. gchaltenen Tliermostaten dest., dann lassen sich 
Destillate mit bis zu 3,86%0 H3B 0 3 gewinnen. Diese Ergebnisse u. die in Ggw. fester 
Phase beobachteten bestatigen im allgemeinen die von N a s i n i  u . A g e n o  (Gazz. ehim. 
Ital. 43 [1913], I. 249) erhaltenen. Durch besondere Verss. wird festgestellt, daB die 
Fliichtigkeit der H3B 0 3 nicht durch mechan. Transport bedingt sein kann. Die Er
gebnisse hangen stets stark von der Geschwindigkeit ab, mit der die Dest. durchgefiihrt 
wird u. sind nur bei gleicher Arbeitsweise vergleichbar. Damit diirfte eine eigenartige 
Erscheinung zusammenhangen, die beobachtet wird, wenn die zu destillierendo Lsg. 
vor der Dest. einer Erhitzung am RiickfluBkuhler unterworfen wird: in diesem Ealle 
sind die iibergehenden H3B 0 3-Mengen unabhiingig von der Konz. der Ausgangslsg. 
konstant (0,15%o H3B 0 3). (Annali Chim. appl. 20. 271—85. Juli 1930.) R. K. Mu.

G. Banchi und M. Giannotti, tJbe.r die Fliichtigkeit der Borsaure. II. Fliichtigkeit 
in den Roscoeschen Sduren. (I. vgl. vorst. Ref.) Da mit den Dampfen nichtwss. 
Lósungsmm. H3B 0 3 entwedor nicht oder nur in Form von Verbb. iibergeht, dest. Vff., 
um die Fliichtigkeit gel. H3B 0 3 auch bei hoheren Tempp. verglęichend untersuchen zu 
konnen, Lsgg. von H3B 0 3 in den konstant sd. wss. Lsgg. von HC1, H N 03 u. HBr 
(„RoscOEsehe Sauren", Kp. 110, 119,6 u. 126°). Die Analyse erfolgt nach der Methode 
von J o n es  unter Beriicksichtigung der mit K J u. K J 0 3 nicht umgesetzten Mineral- 
sauremengen u. sorgfaltigem C 02-AussehluB. Die mit dem Dampf iibergehende Menge 
H 3B 0 3 nimmt mit dem Kp. der verwendeten Lsg. zu. Im Destillat aus konz. Lsg. in 
HBr bei 126° finden sich 2,4%0, bei Uberhitzung des Thermostaten auf 150° ea. 10°/oo 
H3B 0 3. Auch bei Anwendung der konstant sd. wss. HC1 u. H N 03 ais Losungsm. sind, 
wenn vorher einige Zeit am RiickfluBkiihler erhitzt wird, die iibergehenden H3B 0 3- 
Mengen konstant, u. zwar noch langere Zeit ais bei rein wss. Lsgg. Beim Eindampfen 
der Lsgg. auf dem W.-Bad gehen sowohl bei Lsgg. in W. wie bei solchen in HC1 oder 
H N 03 ca. 40% der vorliandenen H3B 0 3 iiber. (Annali Chim. appl. 20. 285—96. Juli 
1930.) . . .  R - K - M u l l e r .

Gr. Banchi und M. Giannotti, U ber die Fliichtigkeit der Borsaure. III. Fliichtigkeit 
der festen Borsaure im Wasserdampfstrom. (II. vgl. vorst. Ref.) Es werden die mit 
iiberhitztem W.-Dampf unter AusschluB der Mógliehkeit eines mechan. Transports 
iibergehenden Mengen H3B 0 3 bestimmt. Bei einer Dampftemp. von 103° finden sich 
im Destillat 0,12%o H3B 0 3, bei 115° 0,18%o> t>ei 145° 0,69%0, bei 155° 0,75%o. Von 
115° ab nimmt die iibergehende H3B 0 3-Menge rascher zu, was vielleieht mit der Um- 
wandlung von Ortho- in Metaborsaure sich erklaren 1 ilDt, die demnaeh in Ggw. von W. 
bei hohorer Temp. erfolgen wiirde ais in trockenem Medium. Im Vergleich mit den 
aus wss. Lsgg. iibergehenden H3B 0 3-Mengen (vorst. Ref.) sind die hior beobachteten 
wesentlich geringer. Dio Destillate entsprechen in ihrem H3B 0 3-Geh. etwa den natiir- 
liehen borhaltigen Soffionen. (Annali Chim. appl. 20. 296—301. Juli 1930. Pisa, 
Univ., Inst. f. allg. Chemie.) R. K . Mu l l e r .

Andres Chretien, Das r/uatenidre System Wasser-Natriumnitrat-Natriumchlorid- 
Nat.riumsulfat. Ergiinzung friiher erschicnener Arbeiten (vgl. C. 1930. I. 351). 
(Caliche 11. 195—201. August 1929. StraBburg, Univ.) R. K. Mu l l e r .

E. Cornec, H. Krombach und A. Spack, Ein neuer Beitrag zum Studium der 
Oleichgemchte zmschm Wasser, den Nitraten, Chloriden wid den Sulfaten ton Natrium 
und Kalium. (Vgl. C. 1930. I. 3536.) Im ersten Teil geben die Vff. eine eingehende 
Darst. der schon friiher kurz berichteten u. referierten Unters. iiber das Vierstoff- 
system: Nitrato u. Sulfate von Na u. K (C. 1929. II. 709) in dcm Temp.-Gebiet 50 
bis —2°. — Im zweiten Teil berichten sie iiber das Funfstoffsystem: Nitrate, Sulfate 
u. Chloride von Na u. K in dem Temp.-Gebiet von 90 bis 0°, das von ihnen fiir 75° 
schon friiher untersuclit worden war (C. 1929. I. 2741). Die Unters.-Methode u. Art 
der Darst. der Ergebnisse sind dieselben wie in dieser Arbeit. Die Vff. finden nur die 
festen Pliasen, dio schon in den ąuaternaren Systcmen auftreten; es sind demnaeh 
Torhanden die Salze: N aN 03, KNOn, NaCl, KC1, K2SO.,, Na2SO.„ Na2SO,j-10 H,,0, Gla- 
serit (Na2S04-3 K2SOj) u . Darapskit (Na2S04-NaN 03-H20). Die in Form von Tabellen 
u. perspektiy. Scliaubildern w'iedergegebenen einzelnen Ergebnisse miissen im Original 
naehgelesen werden. (Ann. Chim. [10] 13. 525—623. Mai/Juni 1930.) F a b e r .

B. A. Starrs und Loyal Ciarkę, Das System Kaliumsulfat-Magncsiumsulfat- 
Wasser. Es werden die Lóslichkeitsverhaltnisse des Systems Kaliumsulfat-Magnesium- 
sidfat-Vt. gemessen. Bei 30° sind Kaliumsulfat u. Magnesiumsulfatheptahydrat ais
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bestandige Phasen yorhandcn. Gemischte Krystalle konnten nicht nachgewiesen 
werden. (Journ. physical Chem. 34. 1058—63. Mai 1930.) W in ic e ł m a n n .

W. Ipatiew, Berichtigung zur Arbeit von W. Ipatiew und B. Muromzew: Aus- 
sćheidung krystallinischer Hydroxyde des Aluminiums und Chroms aus Losungen 
ihrer Salze bei hoher Temperatur unter hóhem Druck. (Vgl. C. 1927. II. 2496.) D er fruher  
erhaltene krystalline Nd. der Zus. A120 3-II20  is t  DEBYE-ScHERRER-Diagrammen  
zufolgo n ich t m it D iaspor, sondern m it Bóhniit identisch  (Ber. D tsch . chem . Ges. 63. 
2365. 17/9. 1930.) K r u g e r .

Ed. Chauvenet und J. Tonnet, Hydrolyse des Thoriumchlorids. Die Neutralisation 
von ThCl, durch NaOH wird konduktometr. untersucht. Die graph. Interpolation zeigt 
einen Schnittpunkt zweier geradliniger Kurvenśiste beim Zusatz von 2 NaOH auf
1 ThCl4, entsprechend einer Rk. T1iC14 +  2 H20  =  Th(OH)2Cl2 +  2 HC1. Best. der
Rk.-Warme fiihrt zu demselben SchluB. (Buli. Śoc. chim. France [4] 47. 701—03. Juli
1930.) L o r e n z .

Otto Erbacher und Hans Kading, U ber den Reaktionsmeclianismus bei der Fdllung 
hochemanierender Radiumpraparate. Yff. stellen hochemanierende Praparate mit 
Fe(OH)3 u. Al(OH)3 unter Zugabe yerschiedener mit dem Ra swl. Salze bildender 
Anionen her. Um einen tieferen Einblick in den Fiillungsvorgang zu gewinnen, wurden
2 getrennte Versuchsreihen angesetzt. In der ersten Yersuclisreihe erfolgte die Fallung
des Tragors u. des Ra in einer Operation, in der zweiten dagegen wurde die Fallung 
in zeitlich getrennten Stufen yorgenommon u. der Verlauf der dabei auftretenden Rkk. 
beobachtet. Weiterhin wurde eine Unters. iiber die Herst. vóllig trockener Praparate 
angestellt, wobei die fiir das spatere Yerh. des Ra so schadliclie Schrumpfung des Eisen- 
hydrogels yermieden wird. Letzteres erfolgte durch schlagartige Entfernung des ganzen 
adsorbierten u. imbibierten W. mittels Athylalkohols. Aus den Ergebnissen ist er- 
sichtlioh, daB die Eisenhydrogele auch nach schlagartiger Trocknung mit Alkohol mit 
einem maximalen Emanierungsvermogen ausgezeichnet sind u. diese Eig. beim Auf- 
bewahren in trockner Luft, wenigstens innerhalb der bisher gemessenen Zeit, auch 
nicht zu yerlieren scheinen. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 149. 439—48. Sept. 
1930. Bcrlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chemie.) G. S c h m id t .

H. D. Crockford und L. E. Warrick, Das System-. CuS0r HoS0r II„0. Es werden 
die 0-, 20-, 40- u. 45°-Isothermen des Systems CuSO,r IhSOĄ-lI2Ó bestimmt. Dio 
Ergebnisse stimmen mit denen fruherer Unterss. uberein. Sie zeigen, daB die Lóslich- 
keit von CuS04 durch Steigerung der H ,S 04-Konz. erniedrigt u. durch Temp.-Er- 
hóhung vergroBert wird. (Journ. physical Chem. 34. 1064—70. Mai 1930.) W ink.

L. M. Dennis und R. E. flulse, Oermanium. XXXV. Oermaniummonozyd. 
Germaniummonosulfid. (XXXIV. ygl. C. 1930. II. 1683.) Durch 2-std. Red. einer 
wss. Lsg. von GeCl4, die 5-n. anHCl war, mit unterphosphoriger Sauro bei 95° stellen 
Vff. eine GfeCU-Lsg. her, aus der GeO-x II,,O mit NH3 gefallt u. unter AusschluB von 
Luft abfiltriert wurde. Das wasserhaltige Oxyd ist gelb bis rot, beim Erhitzen im  
Vakuum gibt es W. ab u. wird schwarz. Wasserfreies Oxyd kann auch durch Erhitzen 
im N 2-Strom auf 650° in pechsehwarzer, krystalliner Form erhalten werden. — GeO 
ist gegon Luft, Sauren u. Alkalien bestandig; rauchende Salpetersaure, KMn04 oder 
Cl2-W. oxydieren langsam, H20 2 bei Ggw. von NH4OH schnell. In trockener Luft 
beginnt Oxydation bei 550°; das Oxyd sublimiert in einer geschlossenen Apparatur 
in  reinem Stickstoff bei 710°. Oberhalb 500° disproportioniert es in Metali u. Dioxyd. 
HC1 liefert bei 175° leicht GeHCl3 u. W. —  GeS ist leicht durch Red. von GeS2 zu 
erhalten (ygl. D e n n is  u . J o s e p h ,  C. 1 9 2 8 .1. 314); Vff. gewinnen es jetzt durch Fallung 
einer Germanosalzlsg. H2S gibt in der Hitzo einen dunkelroten, kórnigen Nd., in der 
Kalte fallt gelbes, gelatinoses Sulfid. Der rote Nd. gibt bei 300° in N2 sein W. ab; 
das wasserfreie Prod. ist dunkelrot, amorph, D .204 3,31 u. ziemlich reaktionsfiihig; 
es lost sich z. B. leicht in verd. HC1, wird aber durch H2S04, H3P 0 4 u. organ. Sauren 
nur langsam angegriffen; ferner lost es sich in Alkali- oder Alkalisulfidlsgg. leicht zu 
roten Lsgg., aus denen A. eine rote, yiscose Fl. abtrennt. Beim Erhitzen auf 450° in 
N2 gibt cs die fruher beschriebene schwarze Form, D .-° , 3,78, die bei 430° zu sublimieren 
beginnt u. bei 625° sehm. Wird durch ammoniakal. H20 2-Lsg., KMn04 u. Chlonvasser 
nur langsam angegriffen. (Joiirn. Amer. chem. Soc. 52. 3553— 56. Sept. 1930. Ithaca 
[New York], Cornell Univ.) K leM M .

Kolar Ramakrishnaiyer Krishnaswami, Revision des Atomgeimchts von Tantal. 
Bestimmung der Yerhdltnisse TaBrs : 5 Ag: 5 Ag Br und TaClb: 5 Ag: 5 AgCl. In
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Verbesserung der BERZELIUS-ROSE-Methode wird durch Schmelzen von reinem 
K-Ta-Fluorid mit Na in Ar-Atmosphare, 3-maliges Digerieren des mchrfach mit W. 
u. 25%ig. A. gewaschenen Ta-Pulvers mit h. H N 03 (D. 1,20), Waschen mit W., 2-maliges 
Digerieren mit h. HC1 (1: 1), Waschen mit W. u. Trocknen im Ar-Strom bei ca. 300° 
ein pulveriges Priiparat mit 97,9% freicm Ta erhalten; Pressen zu Pillen, Entgasen 
durch 10-std. Erhitzen bei ca. 1000° im Vakuunl bei 10~4 bis 10~s mm, induktives 
Erhitzen auf 1700—1800° im Vakuumofen in einem Th-Tiegel bei 10-5 mm, 
wobei die Pillen zu einer harten M. mit platingrauem Glanz zusammen- 
sinterten, ergab ein Prod. mit 99,2°/0 freiem Ta; Rest wahrscheinlich Oxyd; 
Vemnreinigungen spektroskop, nicht naehweisbar; Li, Ca u. Mg vielleicht in einer 
Gesamtmenge von ca. 0,05% zugegen. Herst. von TaBr6 u. TaCls durch ttberleiten 
von trocknem Br, u. Cl, iiber erhitztes Ta-Pulver in Ar-Atmosphare, Reinigung durch 
Dest. u. Sublimation in Vakuum; TaBr3: feine Nadeln u. dunne, citronengelbe Blattchen; 
TaClc in den 1. Stadien der Dest. sclmeeweiB, spater heli cremefarbig. Best. des Ver- 
haltnisses TaBr5: 5 A g: 5 AgBr u. TaCl5: 5 A g: 5 AgCl ergibt aus 24 Verss. unter 
Zugrundelegung von Ag =  107,880; Br =  79,915 u. Cl =  35,457 ais wahrscheinliehsten 
Wert Ta =  181,36. (Journ. chem. Soc. London 1930. 1277—93. Juni. London, 
Univ.) K r u g e r .

Henry Terrey, Notiz iiber die angebliche Deliydration von Platinctjanidliydrat beim 
Kiihlen. R e y n o l d s  (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 82 [1909]. 3S0) hatte an- 
gegeben, daB Li2Pt(CN)5-3 H 20  nicht nur beim Erhitzen, sondern auch beim Ab- 
kiihlen zum Dihydrat entwassert wird. Verss. mit einem Originalpraparat zeigten, 
daB es sich nicht um das reine Li-Salz handelt, sondern ein K-Li-Doppelsalz. Beim 
Auskrystallisieren einer Lsg. dieses Salzes krystallisiert zunachst K 2Pt(CN)4-3 H ,0 . 
Dieses adsorbiert, wie alle Pt-Cyanide, Mutterlauge, d. h. eine Lsg., die Doppelsalz 
u. Li-Salz enthalt. Kuhlt man jetzt ab — es geniigt schon Abktihlung auf — 14° — 
so scheidet sich am kryohydrat. Punkt ein Film aus Doppelsalz u. Eis ab. Dieses 
nur an der Oborflache vorhaudene Doppelsalz ist leuchtend rot. Ebenso wird der 
Krystall beim Erhitzen rot, weil das W. vcrdampft u. das Doppelsalz auskrystallisiert. 
Mit einer Entwasserung des Gesamtlcrystalles haben beide Vorgange nichts zu tun. 
(Proceed. Roy. Soc., London Serie A 128. 359—60.1/7.1930. London, Univ.) K le m m .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
O. Mtigge, Uber die Laga des „rhorribischen Schniłłes1' im Anorthit und die Be- 

nułzung derarłiger irrationaler Zusammensetzungsflachen von Krystallzwillingen ais geo
logische Thermometer. Die Lage des „rhomb. Schnittes", d. i. der Zusammensetzungs- 
flache der Perikłinzwillinge, wurde an Anorthiten vom Vesuv genauer bestimmt. Der 
Winkol hatte nicht dio durch die krystallograph. Aehsen geforderte GroBe. Dagegen 
sind kiinstliche Zwillingslamellen, welche Vf. gemeinsam mit Heide durch einfache 
Schiebimgen bei gewohnlicher Temp. erhielt, besser mit dem theoret. Wert im Ein- 
klang. Vf. erldart die von der theoret. abweichenden Lage der natiirlichen Zwillings- 
fliiche durch Bldg. der Krystalle bei hoherer Temp. — Ais geolog. Thermometer 
wiirde die Lage des „rhomb. Schnittes“ dadurch ausgezeichnet sein, daB es nicht nur
eine obere oder untere Grenze fiir die Temp. eines Vorganges, sondern diese Temp.
selbst angabe. (Naehr. Ges. Wiss., Gottingen 1930. 219—26.) S k a l ik s .

J. H. Sturdivant, Die Krysłallslruktur von Columbii. Zur Unters. diente ein 
Krystall von Columit-Tantalit, (Fe,Mn)(Nb,Ta)2O0, welcher hauptsaclilich Columbit 
enthielt. Laue- u. Sehwenkaufnahmen wurden hergestellt. a — 5,082, b =  14,238, 
c =  5,730 A; 4 Molekule im Elementarkórper. Raumgruppe FA14. Unter Beriick- 
sichtigung der Koordinationstheorie u. der Raumbeanspruchung der Ionen wurden 
eine Anzahl moglieher Anordnungen abgeleitet, von denen eine die Intensitatsver- 
haltnisse der Róntgenogramme erklarte. Die Sauerstoffionen sind oktaedr. um die 
Metallionen angeordnet; jedes Oktaeder hat 2 Kanten mit anderen Oktaedem ge
meinsam, dadurch entstehen zickzackfórmige Ketten aus Oktaedem mit lauter Nb- 
Ionen ais Zentren u. solche mit lauter Fe-Ionen. Diese Ketten sind miteinander ver- 
bunden durch gemeinsame Ecken der Oktaeder. (Ztschr. Kristallogr. Kristallgeometr., 
Kjristallphysik, Kristallehem. 75. 88— 108. Sept. 1930. Pasadena, Califomia Inst. of 
Techn.) S k a l ik s .

B. E. Warren und D. I. Modeli, Die Struktur von Enstatit M gSi03. Da fiir 
Rontgenaufnahmen geeignete Krystalle von Enstatit nicht vorhanden waren, wurden
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mit IIj/persć/ienkrystallen um die Hauptrichtungen Drehdiagramme hergestellt: 
o =  18,20, 6 =  8,86, c =  5,20A. 16 Molekule (Mg,Fe)Si03 in der Elementarzelle. 
Unter der Annahme holoedr. Symmetrie folgt aus der Statistik der Róntgenreflexe 
die Raumgruppe Fft15. — Es bestehen nahe Beziehungen zu Diopsid; die ganze Ein- 
heitszelle von Diopsid kann durch geringfugige Lagenanderung der Atome u. Ersatz 
der Ca-Atome durch Mg in einen halben Elementarkorper des Enstatits iibergefiihrt 
werden. Die Priifung der so erhaltencn Koordinaten fiir die einzelnen Ionen durch 
die Róntgenintensitaten zeigt die Riektigkeit dieser Betrachtungsweise. Die Si-Atome 
sind tetraedr. von O-Atomen umgeben u. die Tetraeder bilden eine endlose Kette in 
Richtung der c-Achse. Die e i n f a c h e  unendliche Si-O-Kette scheint der charak- 
terist. Unterschied der Pyroxene von den Amphibolen zu sein, welche Doppelketten 
besitzen. (Ztschr. Kristallogr. Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 75
1—14. Sept. 1930. Cambridge, Mass. U. S. A.) S k a l ik s .

B. M. Kupletski, Beitrage zur Mineralogie der Ghibiner Tundren. Die unter- 
suehten Adern hiingen genet. mit glimmerhaltigen Nephelinsyeniten zusammen. Zirkon- 
u. Eluoritadern mit Ilmenit u. Natrolith u. ebenso Biotite sind in den meisten Fallen 
in der untersuchten Gesteinsart enthalten. Das Vork. von Ramsayit u. Loparit ist 
auf ihre Entstehung bei der Krystallisation von bas. Pegmatiten zuriickzufuhren. 
Sehr verbreitet sind Sulfidmineralien. (Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S.
[russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S . R.] Serie A. 1930. 331—36.) S c h o n f e l d .

B. A. Gawrussewitsch, Ein neues Vorhmmen von Palygorslcit in der Ukrainę. 
Unters. iiber das Vork. von Palygorskit im krystallin. Massiv der Ukrainę. Der Paly- 
gorskit kommt in Grani ten mit mittlerem Mg-Geh. vor, wahrend bei Mg-reicheren 
Graniten keine Palygorskitbldg. beobachtet wird. (Compt. rend. Acad. Sciences 
U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.] Serie A. 1930. 337—40.) Scho.

I. D. Kurbatow und W. A. Kargin, U ber die chemische Zusammensetzung und 
die Eigenschaften des krimschen Keffekilits. Der untersuchte Ton enthielt 3,68% MgO, 
4,06% CaO, 1,97% F e ,0 3, 14,99% A120 ?, 0,16% T i0 2, 47,40% S i02, 22,17% H 20 . 
Das Al ist HCl-unl. u. vermutlich ais Silicat enthalten. Das Entfarbungsvermógen 
des Tons fiir Mineralóle ist gering, nach Vorbehandlung mit HC1 laBt er sich aber zur 
Mineralólreinigung gut yerwenden. Bas. Farbstoffe, wic Methylenblau etc. werden 
dagegen sehr energ. adsorbiert. (Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S. [russ.: Doklady 
Akademii Nauk S. S. S. R.] Serie A. 1930. 321—24.) S c h o n f e l d

A. A. Ssaukow, Vorkommen von Antimon und Molybdan in Nowotroitzk an der 
Unda in Tranśbaikalien. (Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S. [russ.: Doklady 
Akademii Nauk S. S. S. R .] Serie A. 1930. 345—49.) S c h o n fe ld . '

F. M. Van Tuyl, Beilrag zum Problem der Salzlager. Vf. miCt mit einem heizbaren 
App. zu Druckverss. den FlieBdruck des Steinsalzes in Abhangigkeit von der Temp. 
Die FlieBdrueke von Steinsalz von Paradox Valley sind in Pounds pro Quadratzoll bei 
20° 29 000, bei 65° 21 000, bei 90° 17 000, bei 105° 14 600 u. bei 155° 11 000. DieFeucbtig- 
keit betrug 0,134%. Dehnt man die Yerss. iiber langere Zeitraume aus (44— 65 Stdn.), 
so kann man bereits bei viel niedrigeren Drucken ein FlieGen des Steinsalzes bcobacliten. 
Gips u. Anhydrit haben bei 20° einen bedeutend hóheren FlieBdruek ais Steinsalz. Aus 
den Verss. ergibt sich, daB eine Wanderung des Steinsalzes durch Fliefien an druek- 
schwaehen Stellen des Nebengesteins durchaus im Bereich der Móglichkeit liegt. (Buli. 
Amcr. Assoc. Petroleum Geologists 14. 1041— 47. Aug. 1930. Golden, Col.) E n s z l i n .

W. Gubin und W. Tzeehomskaja, U ber die biochemische Sodabildung in den 
Sodaseen. Alle untersuchten Scblamme in den Sodaseen Westsibiriens enthalten 
Schwefeleisen, bei dessen Bldg. der bei biochem. Red. der Sulfate entstandene H2S 
verwendet worden ist. In  den meisten untersuchten Sehlammen sind sulfatreduzierende 
Baktericn des Typus Mikrospira aestuarii var. Tambi nachgewiesen worden. Auf Grund 
dieser Befundc darf man die mogliche Beteiligung der biochem. Prozesse an der Soda- 
bldg. in den untersuchten Seen Westsibiriens annebmen. In  der Salzsole der Scen 
werden sulfatreduzierende Bakterien nur hoehst selten nachgewiesen. (Ztrbl. Bakter., 
Parasitenk. II. Abt. 81. 396—401. 4/9. 1930. Moskau, Zentrale Versuchsstation d. 
Giirungsindustrie.) K o b e l .

E. H. Gowan, Der EinfluP von Ozon auf die Temperatur der oberen Atmosphdre. U . 
Weitere Berechnungen mit Hilfe der fruher beschriebenen Methode (vgl. C. 1928.
II. 2450). (Proceed. Roy. Soe., London Serie A 128. 531—50. 5/8. 1930.) L o r e n z .
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T. V. Barker, The study of crystals: a generał introduction. London: Murby 1930. (138 S.)
8°. 8 s. Gd. net.

[russj A. E. Fersman und N. M. Prokopenko, Materialien zur Geologie und Geochemie des
Tjan-Schan. Teil I. Leningrad: Akademio der Wissenschaften. 1930. (218 S.) Rbl. 4.—. 

[russ.] A. Kasakow, Pliosphorite des Kasakstan. Moskau: Tcchnischer Staatsverlag. 1930.
(202 S.) Rbl. 5.— .

D. Organische Chemie.
N. J. Dernjanow, t/ber die JReaktion zwischen Salpetersaureanhydrid und den 

ungesdttiglen Kolilenwasserstoffen der Athylenreihe. (Vgl. H a ik es, A dkins, C. 1925.
II. 104-5.) Bei Einw. von iiberschussigem N,Os auf ungesatt. KW-stoffe findet Addition 
der Gruppen N20 5 u. yon O statt unter Bldg. von Salpetersaureestern der Glykole. 
Gleichzeitig findet Bldg. von Additionsprodd. mit N 20 5 u. N 20., statt. Letztere ent- 
lialten 1 oder die beiden N-Atome an C gebunden. Bei Einw. von N 20 5 auf Telramethyl- 
athylen wurden alle 3 Verbb., C6£f12Ó0Ar„, CJI^O^N., u. CrJ l 120 AN 2 erhalten. Bei 
der Red. gab CQH 12N20 (J Pinakon oder Pinakolin u. NH 3; die Verb. C6H 12N 20 5 ergab 
das Oxamin (CH3)2C(OH)C(CH3)2(NH2), wahrenddie Verb. C6H12N20,j das Diamin, 
(CH;,)2C(NH2)-C(NH2)(CH3)2 ergeben liat. Mit Ałhylen konnten nur fl. Rk.-Prodd. 
erhalten werden, jedoch konnte die Bldg. eines explosiyen Salpetersaureesters nach- 
gewiesen werden, aus dem durch Yerseifen u. Einw. von konz. HBr Atliyleribromid 
u. die Verb. C^UxO^N2 erlialten wurden. Letztero gibt bei der Red. Aminoathanol. 
Die Ggw. von Atkylendiamin in den Red.-Prodd. macht die Anwesenheit von Dinitro- 
atliylen im Rk.-Prod. von N 20 5 u. C2H , sehr wahrscheinlieh. Vf. lieB C2H r Gas auf 
festes N20 5 einwirken. Kp.„0 der Hauptmenge des Rk.-Prod. 106—110°; das Prod., 
G2H4N 2Oe (?) enthielt 17,85% N  (ber. 18,^°/0). Vóllig trocknes C2H4 reagiert nicht 
mit N20 5. Die Blaufarbung des Rk.-Prod. von N 20 5 auf Tetramethylatliylen ist auf 
die Ggw. einer Nitrosogruppe zuriiclczufuhren, die in die Nitrogruppe unter Entfiirbung 
iibergeht. (Vgl. Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 36. 15.) (Compt. rend. Acad. 
Sciences U. R. S. S. [russ.: Doldady Akademii Nauk S. S. S. R.] Serie A. 1930. 
447—51.) SCHONFELD.

Robert Charles Menzies, Die Anwendung von Thalliumverbindungcn in der orga- 
nischen Chemie. V. Thalliumdthylat und Dimethylthalliumathylat. (IV. vgl. C. 1928.
I. 1757.) Thalliumathylat ist in benzol. Lsg. ein iiberaus empfindliches Reagens auf 
schwefelhaltige Verunreinigungen des Bzl., es entstehen orange bis schwarz gefarbte 
Ndd. (ygl. hierzu K u r o w s k i , Ber. Dtsch. chem. Ges. 43 [1910]. 1079). Thallioxyd 
liefert mit Formaldehyd unter starlcer Erwarmung TJutlloformiat, F. 103— 104° u. 
hieraus entsteht mit NaOH in der Warme ThalloKydrozyd u. weiter mit Alkohol Thallo- 
dłhylat. Thalloathylat liefert mit Dimethylthalliumbromid in trockenem A. Dimethyl- 
thalliumathylał, (ĆH3)2T10C2H5, Kp.15 110—120°, frisch destilliert wasserhelle, be- 
wegliehe Fl., misclibar mit W., Methylalkohol, A. u. n-Hexan, raucht an der Luft. 
(Journ. chem. Soc., London 1930. 1571—73. Juli. Bristol, Univ.) T a u b e .

Wilfred James Cecil Dykę und William Jacob Jones, Organoantimomerbin- 
dungen. II. (I. vgl. C. 1930. II. 541.) Bei den Verss., D eriw . der friiher (I. Mitt.) 
beschriebenen Trialkylstibine darzustellen, bereitcte auBer der Luftempfindliclikeit 
der Stibino die geringe Haftfestigkeit der hoheren Alkyle am Antimon, der schwach 
bas. Charakter der Stibinoxyde u. die geringe Krystallisationsfreudigkeic der Verbb. 
mit hoheren Alkylrestcn Schwierigkeit. — Die Oxydation mit Luftsauerstoff fiihrt 
zu einem Gsmisch des in iiberschussigem Stibin 1. Trialkylstibinoxyd u. der unl. Dop- 
pelyerb. R3SbO +  Sb20 3, die ais Trialkylstibinmetaantimonit R3Sb(Sb02)2 aufgefaBt 
wird. Die rcinen f3tibinoxyde erhalt man durch Schiitteln mit rotem HgO in absol. A .; 
die hoheren Yortreter sind gelatinós u. entziinden sich beim Erliitzen mit Luft (nach 
yorherigem Erweichcn), ebenso beim Behandeln mit rauchender Salpetersaure. 
TJmsetzung mit Schwefel zu R3SbS +  Sb2S3 tritt erst bei Ggw. von sd. W. ein. Die 
eigentlichen Sulfide R3SbS entstehen beim Durchleiten von H2S durch die alkoh. Lsgg. 
der Stibinoxyde. Mit Chlor yerbinden sich die Trialkylstibine zu Trialkylstibindi- 
chloriden, die auch aus den Oxyden mit Salzsaure entstehen. Die Trialkylstibindi- 
bromide erhalt man aus den Stibinen mit Brom in Ather oder aus Antimonpulver 
mit dem entsprechenden Alkylbromid im Bombenrohr —  W. hydrolysiert sofort —, 
die Jodide analog mit Jod. Ebensowenig wie Triathyl- u. -n-butylstibin (Mo r g a n  u . 
Y a r s l e y , C. 1925. I. 2301) gibt Tri-n-pentylstibin eine stabile Doppelyerb. mit Pt- 
oder Pd-Chlorur. Die Stibine reduzieren yielmehr Sublimat, Goldchloridchlorwasser-
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stoff u. AgN03, wahrend Chlorzink bei langem Stohen undefinierte gelatinose Ndd. 
gibt. Jodmethylate bilden sich langsam beim Mischon dor Komponenton, Jodathylate 
noch schwerer. Bsim Kochen yon Lsgg. der Stiboniumjodido wird langsam das Stibin 
frei — Umkrystallisioron ist also nicht móglich —, ebenso boim Kochen anderer Salze, 
dio aus den stark bas., dom KOH ahnelnden Stiboniumhydroxyden gewonnen werden 
kónnen.

T e r s u c h e .  Tri-n-propylstibinmetaantimonit, C9H210 4Sb3. WeiBes, bei 220° 
noch unyerandertes Pulver. —  Tri-n-propylstibinoxyd, C9H210Sb. Gelatinose M. —  
Tri-n-propylstibinmetatliioantiinonit, C9H21S4Sb3. Braunes Pulver, wird bei 180° 
schwarz. — Tri-n-propylstibinsulfid, C9H21SbS. Gelblicho Nadeln, F. 88°. Siiuren 
spalten H2S ab. —  Tri-n-propylstibiTidichlorid, C9H21Cl2Sb. Beim Dest. sich zers. Ol. —  
Tri-n-propylstibindibromid, C9H21Br2Sb. Farblose Nadeln aus A., F. 45°. Bei der 
Dest. ent3teht Antimon. —  Tri-n-propylstibindijodid, C9H21 J2Sb. Gelbe, halbfeste M. —  
Methyltri-n-propylstiboniumjodid, C10H24JSb. Gelbliehe, bittere Krystalle vom F. 140°. 
Ag20  gibt eine Lsg. der Baso, die beim Eindunsten ais Ol zuriickbleibt. Auch das 
Sulfat ist ein Ol. — Methyltri-n-propylstiboniumchloroplatinat, C20H48Cl0Sb2Pt, gold- 
rote Tafeln. — Aihyltri-n-propylstiboniumjodid, Cn H 26JSb. Farblose Krystalle, F. 1850, 
(Zers.). Die Base bildet ein Filterpapier angreifendes Ol. — Athyltri-n-propylstibonium- 
cJiloroplatinat, C21H50Cl6Sb2Pt, orangeroto Nadeln, F. 141° (Zers.). — Tri-n-butyl- 
stibinmetaantimonit, C12H270 4Sb3. — Tri-n-butylstibinoxyd, C12H27OSb. Sirup von 
bitterem Geschmack. —  Tri-n-butylstibindichlorid, C12H27Cl2Sb. Schwere FI. —  
Tri-n-butylstibindibromid, CŁ2H27Br2Sb. Ol. — Tri-n-butylstibindijodid, C12H27J2Sb. 
Halbfeste M. — Methyltn-n-butylslibcmiumjodid, Ci3H30JSb. Kjystalldurehsetztes, 
diokes Ol. Dio freie Base ist ein in W. stark alkal. reagierendes Ol. — Methyllri-n- 
butyUtiboniumchloroplatiiiat, C20H60ClGSb2Pt. Goldgelbo Tafeln, F. 134° (Zers.). —  
Tri-n-penłtjlstibinmeiaanłimonił, CI5H330 4Sb3. Farbloses Pulver. — Tri-n-pentyl- 
stibinoxyd, C15H33OSb. Dieker Sirup. —  Tri-n-pcntylstibindiclilorid, C15H33Cl2Sb. 
Zersetzliche FI. — Tri-n-pentylstibindibromid, C15H33Br2Sb. Halbfeste M. — Methyl- 
tri-n-pentyłstiboniumjodid, C18H3(! JSb. Krystalldurchsetztes 01. Die freie Base ist olig. —  
Methyltri-n-pentylstibcnmimchloroplatinat, C32H72Cl6Sb2Pt. Braune Tafeln, F. 127& 
(Zers.). (Journ. Amer. chem. Soc., London 1930. 1921—27. Aug. Cardiff, TJniv. Coli., 
The Tatem Lab.) B e r g m a n n .

Ward V. Evans und Howard H. Rowley, Die Atherate von Magnesiumbromid. 
Die Angaben iiber die Atherate des Mg-Halogenide sind widerspruehsvoll. Gibt man 
zu einem Gemisch von A. u. MgBr2, so bilden sich allmahlich 2 Schichten aus: die 
untere enthalt bei Tempp. zwisehen 11 u. 24° MgBr2: A. etwa im Verh. 1: 3,5, die 
obere onthalt geringere, mit der Temp. steigonde Mengen MgBr2. Aus der unteren 
Schicht krystallisiert, oft allerdings erst naeh langer Zeit, je naeh der Temp. das 3- 
oder 2-Atherat. Dampfdruckmessungen orwiesen die Esistenz yon Verbb. mit 3, 2 u. 
1 Mol. A .; Umwandlungspunkte liegen bei 13 ±  0,5 u. 28 ±  1,0°. Sehr charakterist. 
fiir die Atherate ist die geringe Geschwindigkeit bei der Einstellung der Gleiehgewiehte. 
(Journ. Amor. chem. Soc. 52. 3523—34. Sept. 1930. Eyanston [Illinois], Northwestern 
TJniy.) _ KLEMM.

Henry Gilman und W. F. Schulz, Die Realction zwisehen GitroneUal und einigen 
Organomagnesiumhalogeniden. Wahrend im allgemoinen GRIGNARD-Verbb. sich an 

ęjjr jj C-C-Doppelbindungen nicht addie-
i 3 i ren, soli naeh R u p e  (L ie b ig s  Ann.

CHj-----C • CHj • CHj • CHS • CH • CHa • C • OMgCl 402 [1914]. 161) Citronellal Benzyl-
MgCl CHa-C6Hs ÓH3 CHj -CjH, magnesiumchlorid sowohl an der

°  3 C = 0 - wie an dor C=C-Doppelbin-
dung addieren u. nebenst. Formel liefern. DaB diese Formel falsch ist, ergibt sich
aus dor Tatsache, daB mit Kohlendioxyd keine Carbonsauro entsteht. Bei Verwondung 
von iiberschiissigem Benzylmagnesiumehlorid konnte mit C02 ausschlieBlich Phenyl- 
ossigsaure erhalten werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 52." 3588—90. Sept. 1930. 
Ames, Jowa.) B e r g m a n n .

Ernest Harold Farmer und Thakorbhai Naranji Metha, Die Eigenschaften 
bmjugierter Verbindungen. X . Untersehiede in der Art der Esteraddition an Butadienester 
und Ketone. (IX. vgl. C. 1930. II. 369.) Das Einwirkungsprod. von Sorbinsaure- 
methylester u. Na-Malonsauremethylester liefert reduziert, yerseift u. partiell ent- 
carboxyliert ein óliges Gemisch an Sauren, welches teilweise durch Dest. in seine 
Komponenten zu trennen ist. Die hoher sd. Fraktion, welche schnell erstarrt, ist
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jJ-Methylpimelinsaure, abgeleitet vom iiberwiegenden a,(5-Prod. I. Die niedriger sd. 
Fraktion ist ein Gemisch an (9-Methylpimelinsaure u. /?-Propylglufcarsaure, die letztere 
abgeleitet yom a,/?-Prod. II. Dieses Gemisch laBt sich iiber die Aiihydride trennen 
u. ais Anilsauren bestimmen. Die Verss. ergeben, daB die a,/?-Anlagermig die a,<5- Addition 
mit 7—10% begleitot. y-Methylsorbinsaureathylester gibt mit Na-Cyanessigsaureathyl- 
ester ebenfalls a,fi- u. a,<5-Addition; die katalyt. Red. der Additionsverbb. H I u. IY 
gelang nicht, jedoch lieferte der Ozonabbau eindeutige Resultate.

1 CH(CHa) • CH—CII ■ CH2 • COOCH, CH(CH3)—CH • CH ■ CH, • COOCH3
ĆH(COOCH3)2 ĆH(COOCH3)s

CH(CII3) • C(CH3)—CH • CH, • COOC„H6 CH(CH3)=C(CH3)- CII- CH2 .COOC2H6
CH(CN)COOC2H6 ĆH(CN)COOC2H6
V e r s u c h e .  Das Additionsprod. yon Na-Malonmethylester u. Sorbinmethylester, 

Kp.iT 1^2— 178° liefert hydriert ein farbloses Ol, Kp.14 165—170°, welches ins Na-Salz 
iibergefiihrt, mit 25% HC1 entcarboxyliert u. destilliert /J-Methylpimelinsaure, F. 47° 
gibt, identifiziert ais jŚ-Methylcyclohexanon, Semicarbazon, F. 191°. Aus der niedriger 
sd. Fraktion konnte /3-Propylglutarsaurc, F. 52°, Anilsaure, F. 128°, gewonnen werden. 
Ausy-Methylsorbinsaureathylester u. Na-Cyanessigester oi.-Gyan-fi,y-dimethyl-A^-penten- 
a,e-dicarbonsduredthylester (III) u. a.-Cyan-fi-isobutenylglutarsa,ureathylestcr, C14H210 4N  
(IV); der Ozonabbau liefert Aeetaldehyd, /?-Methylla,yulinsaure, Kp.10 120—125°, 
Semicarbazon, F. 197°, u. das Ketodilacton der /?-Aćetylglutarsaure, Kp.10 205—210°, 
aus A., F. 98—99°. (Journ. chem. Soc., London 1 9 3 0 . 1610—16. Juli. London, Imp. 
Coli.) _ _ T a u b e .

Bonifaz Flaschentrager und Friedrich Halle, Uber die hoćhmolekularen Sduren 
des Japanwachses. Heneilcosandicarb<msaure-(l,21), C23Hu Ov  Bei der Verarbeitung 
von 100 kg Japanwachs konnte die T o n  S c h a a l (Ber. Dtsch. chem. Ges. 40  [1907]. 
4784) beschriebene Japansaure H00C-(CH2)i9-C 00H  nicht aufgefunden werden. 
Das Prod. vom F. 118—119°, das sich in einer Ausbeute von 0,932% aus dem durch 
Dest. von Palmitinsaure befreiten Gemisch hochsd. Fettsauren isolieren lieB, erwies 
sich ais ein Gemisch, woraus 0,06% Eikosancarbonsaure-(1), C21H42 0 2 (M organ u. 
H olm s, C. 1 9 2 5 . II. 407) u. 0,3% Heneihosandicarbonsdure-(l,21), C23H440 4, abgetrennt 
werden konnten. Ihre Konst. ais unyerzweigte Kette wurde sicher gestellt durch die 
FF. der Saure u. ihre Ester, die sich in das Gesetz der Sehmelzpunktszunahmo in der 
homologen Reihe, dargestellt durch die bekannten Sclimelzpunktskurven, einordnen 
lassen. Auch die róntgenometr. Best. der Identitatsperioden des Krystallgitters stiitzen 
die Annahme einer unverzweigten Kettenstruktur, indem fiir Heneikosandicarbonsaure 
dx =  24,1 A u. fiir den Diathylester dt  =  34,4 A gefunden wurden. — Zur Aufarbeitung 
des nach Hydrolyse des Japanwachses mit alkoh. KOH erhaltenen Fettsauregemisches 
wurde zuerst durch Dest. im Vakuum bei 0,2 mm bis 200° destilliert, wobei 77% Fett
sauren, hauptsachlich Palmitinsaure iibergingen, die nicht destillierenden Ruckstande 
in die Methylester iibergefiihrt u. fraktioniert krystallisiert. Die erste Krystallisation 
des Methylesters lieferte ein Sauregemisch vom F. 118—119°, die spateren ein Gemisch 
von sogenannten NachsiŁuren vom F. 108—119°. Die Trennung des Fettsauregemisches 
vom F. 118—119° in Eikosancarbonsaure u. Heneikosandicarbonsaure erfolgte durch 
wiederholte Hochyakuumfraktionen der Methylester, durch Verseifen, Wiederyerestern 
u. fraktioniertes Umkrystallisieren. Die Eikosancarbonsaure yom F. 74° fand sich 
in  den niedersten, die Heneikosandicarbonsaure yom F. 127,5° in den hochst sd. Fralc- 
tionen. Die Zwischenfraktionen erwiesen sich ais ein Gemisch, aus dem keine ein- 
heitliche Substanz, insbesondere keine Japansaure abgetrennt werden konnte. Henei
kosandicarbonsaure krystallisiert aus Chlf. in monoklinen Blattchen, aus A. inBlattchen. 
In organ. Losungsmm. bei Zimmertemp. etwa 1: 1000 1., in h. Aceton etwa 1: 60, 
in h. Chlf. 1: 30, noch mehr in h. Bzl. u. A. Die Ester sind in der Hitze etwas leichter
1. Dimethylesłer, C25H4S0 4, flittrige, schuppige Blattchen, F. 70,8°. Monomethylester, 
C24H40O4) F. 87°. Diathylester, C2?H4S0 4, F. 61,5°. Monodthylester, C?5H520 4, F. 83,3°. 
Die ^sogenannten Nachsauren yom F. 108—119° wurden ebenfalls im Hochyakuum 
in 15 Fraktionen yom F. 70,3—121,8° zerlegt. Aus der hóchstsd. konnte eine Dicarbon- 
sdure C21HmOi yom F. 121,5°, wahrscheinlich etwas yerunreinigte Japansaure, isoliert 
■werden. D i m e t h y l e s t e r ,  F. 60°. D i a t h y l e s t e r  C23H490 4, F. 50,2°. 
Misch-F. mit synthet. Japansaure (CHUIT u . H a u s s e r , C. 1 9 2 9 . H . 2659) 118,2°. 
(Ztschr. physiol. Chem. 1 9 0 . 120—40. 30/8. 1930. Leipzig, Univ.) Gu g g e n iie im .
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Harry R. Dittmar, Die Zersetzung von Apfelsaure durch Schwefelsaure. Vf. er- 
woitert die Verss. von W h iTf o r d  (C. 1928. II. 234) iiber negatiye Katalysatoren 
bei der PECHMA NNschen Umwandlung von Apfelsaure in a-Pyron-/9'-carbónsaure, dio 
an der Entw. von KoliIenoxyd quantitativ verfolgt werden kann. Bei zwei Konzz. u. 
drei Tempp. wurde die reaktionshemmende Wrkg. der folgenden Substanzen fest- 
gestellt; Ammonsulfat, Phenol, p-Kresol, Cumarin, Benzophenon, Benzoesaureanhy- 
drid, Athylalkohol, Bonzoesaurc, Phosphorsilure, Aeetophenon, Triphenyloarbinol, 
Crotonsauro. Die von W h it f o r d  (1. c.) gomachte Annahme, daB bei der P e c h m a n n - 
Rk. zuerst eine Doppelverb. zwischen Apfelsiiure u. Schwefelsaure sich bildet, wird 
durch Best. der Loslichkeit von Apfelsaure in wss. II2SO., yerschiedener Konz. gestiitzt. 
Der log der Gesehwindigkeitskonstante der verlangsamten Rk. ist nicht linear ab- 
hangig yon der Konz. der negatiyen Katalysatoren; dereń Wirksamkeit wird auf ihre 
Eahigkeit zuriickgofiihrt, mit Apfelsaure Doppelyerbb. zu geben, wahrend W h it f o r d  
solche mit der Schwefelsaure annalim. Letzteres gilt jedoch nicht fur Phosphorsiiure, 
yon der yielmchr W a l t  e n  u . K e p f e r  eine Additionsverb. mit Apfelsiiure beschrieben 
haben (C. 1930. II. 706). Diese bildet auch eine Doppelverb. mit Benzoesaureanhydrid, 
das besonders stark hemmend wirkt. — Die Yers.-Methodik war dio yon Vf. kiirzlieh 
(C. 1929. I. 2981) an der therm. Zers. von Triphenylessigsaure erprobte. (Journ. 
Amer. cliom. Soc. 52. 2746—54. Juli 1930. Madison, Wisconsin, Univ.) B e r g m a n n .

Claude Fromageot und S. Perraud, Ober die tautomeren Formcn der Dimetliyl- 
brenzlraubensaure. Die krystallisierte Dimelhylbrenztraubensdure, (CH3)2CH ■ CO ■ COOH, 
prismat. Tafelchen vom F. 31—31,5° u. Kp.u  73°, dargestellt aus Isopropylacetessig- 
ester mit Athylnitrit u. Spaltung des entstandenen Oxims des a-Ketoisovaleriansaure- 
athylesters mit Nitrosylsulfat, liegt in der Keto-Form vor u. yerwandelt sich in wss. 
Lsg. zum Teil in die Enol-Form. Die frischbereitete Lsg. gibt zuniichst mit FeCl;) keine 
Fiirbung. Die blaugriine Farbę entwickelt sich erst allmahlich u. erreicht nach 20 Min. 
ihr Maximum. Dio Br-Titration nach K. H. M ey er  zeigt in 1-mol. Lsg. 0,47% Enol- 
form an, die bei weiterer Vcrdiimiung zuriickgeht. In Yioo"1110!' Lsg. ist sie prakt. 
nicht mehr yorhanden. Bei Ggw. yon Alkali tritt eine 3. Form der Dimethylbrenz- 
traubensaure auf, dereń Konst. noch unbekannt ist. Ihr Auftreten liiBt sich durch 
Messimg des ultrayioletten Absorptionsspektrums nachweisen. Die entsprechcnde 
Form der Brenztraubensaure ist friiher von H e n r i u. F ro m a g eo t (C. 1926. I. 18) 
irrtiimlicherweise fiir die Enolfonn gehalten worden. Diese 3. Form gibt mit FeCl3 
keine Farbenrk. Sie liegt in allen verd. neutralen wss. Lsgg. neben der Ketoform yor, 
also unter Bedingungen, dio bei biochem. Verss. gegeben sind. Es ist daher zu unter- 
suchen, ob die Carboxylase auch auf diese Form einwirkt. (Biochem. Ztsclir. 223. 
213—21. 5/7. 1930. Lyon, Univ.) Oh l e .

K. Rehorst, Zur Kenntnis einiger Ozysauren der Zuckergruppe. II. (I. vgl. C. 1928.
I. 1019.) Das friiher beschriebene Vf. zur Darst. Icrystallisierter d-Zuckersiiure u. 
d-Glueonsaure wird nunmehr zur Gewinnung krystallisierter l-Arabonsdure benutzt, 
yersagte aber bei der Darst. von l-Rhamnonsaure. Es konnte nur das l-Ithamnon- 
saure-d-lacton gewonnen werden, welches Vf. durch Eindampfen mit HC1 bei 100° 
in das l- Rhawmonsaure-y-lacton iiberfiihrt. Beim Studium der d-Gluconsaure stellte 
sich weiterhin das merkwiirdigc Resultat heraus, daB die Abscheidung der freien Siiure 
bzw. des Lactons, aus wss. Lsg. sehr abhangig ist von der Temp. Obgleich die Siiure 
schon bei Zimmertemp. langsam in das Lacton iibergeht, scheidet sich beim Eindampfen 
der wss. Lsg. bei 100° nicht das Lacton, sondern die freio Saure krystallisiert ab. Die 
krystallisierte 1-Arabonsśiure zeigt in wss. Lsg. denselben Drehungsverlauf, der bereits 
von B o d d e n e r  u . T o l l e n s  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 43 [1910]. 1645) gefunden 
worden ist. Die Kurvo verlauft iiber ein Masimum, was auf die Bldg. eines y- u. eines 
(5-Lactons schlieBen laBt. An dieses Verli. der 1-Arabonsaure, welches man auch bei 
der d-Galalctonsaure, d-Gulonsaure u. d-a-Glueoheptonsaure antrifft, kniipft Vf. 
einige stcrcochem. Betraehtungen an, die auf der HuDSONschen Regel beruhen u. 
darauf hinauslaufen, daB die endstandige CH2OH-Gruppe der l-Arabonsiiure in ihrer 
freien Drehbarkeit beschrankt ist, derart, daB die OH-Gruppe 4 die OH-Gruppe 5 
mogliclist weit abstoBt. Auch das Vcrh. der d-Xylonsiiure u. Erythronsiiure steht 
damit im Einklang.

V e r s u c h e. d-Gluconsaure, C6H120 7, F. 132—133°, [a]n22 =  —3,49° — >■
+12,95° (W.; c =  4,015; Endwert nach 5 Tagen. — 1-Arabonsaure, C5H10OG, aus 
A. NadelnvomF. 118—119°, [a]D2° =  — 9,55° — >  —7,11° — y  —41,67° (W.; c =  2,460, 
Maximum nach 180 Min., Endwert nach 21 Tagen). Die Saure wird durch 1-std.
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Koohen mit CH3OH nicht verestert. l-Rliamnonsaures Strontium, (C6Hn O0)2Sr, 
1/2 H„0, [a]o =  +12,38° (W.; c =  3,087). Die daraus in Freiheit gesetzte 1-Rhamnon-
saurc zeigte [a]o2° = + 5 , 8 4 ° — ->---------- 28,92° (W .; c =  1,798). —  l - Rliamncmsaure-
ó-lacton, C0H10O5, aus A. Nadeln, aus Aceton derbe Prismen vom F. 171— 179°, [a]n2° =  
—97,14°— y —34,70° (W.; c =  2,487, Endwerl nach 2 Tagen). — l-Rhamncmsaure-
y-lacton, aus A. odcr CH3OH Nadeln vom F. 148—150°, [a]D22 =  —38,54° — )-----37,78°
(W.; c =  1,972). — Das aus den Lactonen bereitete Na-Salz der l-Rliamnonsdure 
zeigte [a]r>22 =  +17,2° (W.; c =  2,079) u. die aus diesem Salz in Freiheit gesetzte 
Saure einen Anfangswert von +11,0°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 2279—92. 17/9. 
1930. Breslau, Univ.) O h le .

Erail Braun, Eine neue Isomerie in der Zuckergruppe. DaB in dem y-Monoacetyl- 
methylrJiamnopyranosid (I) der Essigsaurerest in der Tat in einer anderen Fox-m ge-

bunden ist ais in den gowóhnlichen Estern dieser 
Siiure, geht aus der Absorptionskurve von I im 
Ultraviolett hervor. Diese wird verglichen mit der Ab- 
sorption des y-Triacetylmethylrliamnopyranosids (II), 
des Methylacelats (III) u. der Monoacełonglucose
(IY). Die Kurven (log % gegen 7. aufgetragen) von
n  u. III sind nahezu gleichartig, wahrend die von I 
u. IV annahernd die gleiche Lage haben, aber gegen 
dic Kurven II u. III erheblich nach kurzeren Wellen 
verschoben sind, was mit dem Nichtvorhandensein 

der CO-Gruppe in I u. IV im besten Einklang steht. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 
1972—74. 17/9. 1930. Heidelberg, Univ.) O h le .

Alexander Robertson, Die Synthese von Glucosiden. IV. Alizaringlucosid. (III. 
vgl. C. 1930. I. 512; vgl. ferner T ak ah ash i, C. 1926. I. 1646, G la s e r  u .  K a h le k ,
C. 1927. II. 941, Z em plen  u .  M u lle r , C. 1929. II. 2329.) Um die Widerspriiche 
zwischen den bisherigen Ergebnissen zu beseitigen, stellt Vf. zunachst das 2-(Tetracetyl- 
p-(jlucosidoxy)-antlirachinon durch ICondensation von Acetobromglucosc mit 2-Oxy- 
anthrachinon in W. +  Accton mittels KOH dar. Dieses liefert sowohl bei der Ver- 
seifung mit Alkali, ais auch mit methylalkoh. NH;l das gleiche 2-Oxyanthrachinon- 
glucosid. Bei der Acetylierung gibt es das Tetracetat zuruck. Von Emulsin u. 15%ig. 
HC1 wird es glatt zu Glucose u. Anthrachinon gespalten. Nach dem gleichen Verf. 
stellt Vf. das 2-(Telracetyl-f}-glucosidoxy)-l-oxyantkrachinon dar, welches mit dem in 
der Literatur beschriebenen ident. ist. Boi der Hydrolyse mit Alkalien liefert cs das 
bekannte Alizarinmonoglucosid, dagegen bei der Verseifung mit methylalkoh. NH 3 
ein dunkelrotes Additionsprod. mit NH3 von wcchsclnder Zus., welches erst durch 
liingere Behandlung mit 10°/0ig. Essigsaure in das bekannte Alizaringlucosid ubergeht. 
Wegen dieser Bostandigkeit gegen verd. Siiuren glaubt Vf. nicht, daB es sich um ein 
einfaches NH,-Salz des Glucosids handelt. Die 2-Stellung des Glucoserestes wird durch 
Umwandlung der Verb. in 1-Methylalizarinalher bewiesen. — Das entsprechend dar- 
gestellte Octacetat des Alizarinmaltosids ist mit dem Octacetat der Ruberythrinsaure 
nicht ident.

V e r s u e h e .  2-(Tetracetyl-(}-glucosidoxy)-ant!irachinon, C28H20O12, aus A. recht- 
eekige Platten vom F. 168°. — 2-f}-Glucosidoxyanthrachinon, C20H18O8, aus A. hellgelbe 
Nadeln mit 1 HzO vom F. 248—249°, scheidet sich leicht in Gallertform ab. — 2-(Telr- 
acetyl-p-glucosidoxy)-l-oxyanłhrachinon, C2,I i2G0 ,:;, aus A. diinne gelbe Nadeln vom 
F. 206—207°. — 2-fj-Gluc,osidoxy-l-ozyanlhrachinon, C20H I8O9, diinne gelbe Nadeln 
vom F. 237°. Pentacetyłderiv., C30H 2nO14, aus A. hellgelbe Nadeln vom F. 196— 197°. 
Additionsprod. mit NH3, aus v ief A. dunkelrote Nadeln vom F. 195—196° (Zers.). Das 
Glucosid wird von Emulsin, 10°/oig. HC1 u. 10%ig. NaOH gespalten. — 2-(TelracełyI- 
fi-glucosidoxy)-l-meihoxyantlirachinon, C29H 280,.„ dargestellt mit CH3J, Ag.,0 u. Aceton, 
aus CH3OH hellgelbe Prismen vom F. 155— 156°, [a]D17 =  —71,72° (Aceton). Liefert 
bei der Hydrolyse mit alkob. wss. HC1 l-Mdliylalizarin, aus CH3OH orangerote Nadeln 
vom F. 179°. — l-Methyl-2-acetylalizarin, C12H120 5, aus CH3OH gelbe Nadeln vom 
F. 212°. — 2-[>-Glucosidoxy-l-mcthyoxyanthrachinon, C21H20O9, aus CH3OH gelbe 
Nadeln vom F. 230—231°, wl. in k. A., W., Aceton, farblos 1. in k. alkoh. NaOH. Wird 
von Emulsin leicht hydrolysiert. — Alizarinocłacetylmaltosid, C42H.].,022, aus A. hcll- 
gelbo Nadeln vom F. 185°, [<x]d17 =  —20,05° (Aceton). (Journ. chem. Soc., London 
1930. 1136—41. Mai. Manchester, Univ.) O h le .
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Burckhardt Helferich und Alexander Muller, U ber ein Methylglykosid eines 
neuen Anhydrozuckers; zugleich Beitrag zur Acylwanderung bei partiell acylierter Glucose. 
(Vgl. C. 1927. II. 2541.) Die friiher beschriebene l,2,3,6-Tetracetyl-4-p-toluolsulfo- 
f)-d-glucopyranose (HI), welche aus l,2,3,4-Tetracetyl-/?-d-glucopyranose (I) durch 
Acylwanderung u. TTmsetzung der so entstandenen l,2,3,6-Tetracetył-/J-d-glucopyranose 
(II) mit p-Toluolsulfochlorid hervorgegangen war, gibt mit HBr-Eg. das 1-Bromderiy. 
(IV) u. dicses bei Behandlung mit CH3OH u. Ag2C03 das 2,3,6-Triacetyl-4-p-toluol- 
sulfo-j}-methylglucopyranosid (V). Diese Verb. ist ident. mit derjenigen, die aus dem 
2,3,4-Triacotyl-jS-methyl-d-glucopyranosid (YI) durch Acylwanderung (VII) u. folgende 
Veresterung mit Toluolsulfosaure gewonnen war. Die Verseifung yon III zur 4-p-Toluol- 
sulfoglucopyranose wird wiederholt u. bestatigt. Dagegen fiihrt die Verseifung yon V 
nicht zu dem entsprechenden Glucosid, sondern unter gleichzeitiger Abspaltung der 
p-Toluolsulfosaure entsteht ein neues Anhydromethylglucosid, vielleicht VIII, welches 
keine nachweisbare Doppelbindung enthalt. Es liefert in guter Ausbeute ein Diaeetyl- 
u. Dibenzoylderiy. Diese Umsetzungen sprechen gegen die ktirzlich von H a w o r t h , 
H ir s t  u . T e e c e  (C. 1930. II. 1520) geiiuCerte Auffassung iiber die Konst. yon U. — 
Dafi bei der Umlagerung von I die Acył-Gruppe 4 u. nicht die Acetylgruppe 2 wandert, 
beweist die Umsctzung yon II mit Trichloracetylchlorid, wobei nicht die yon B r ig l  
(C. 1922. I. 14) beschriebene 2-TrichIoraeetyl-l,3,4,6-tetracetyl-/?-d-glueose entsteht 
sondem ein Isomeres derselben. Femer ist das von B r ig l  beschriebene 3,5,6-Triacetyl- 
/?-methyl-d-glucopyranosid yersehieden yon VH.
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V e r s u e h e .  1,2,3,6-Telracelyl-fi-d-glucopyranose (II) aus I  mit alkoh. KOH, 

[ajn20 =  — 32,18° (Chlf.). — l,2,3,6-Tełracetyl-4-trichloracetyl-f}-d-glucopyranose, C10H13 • 
0 3C13 aus A. feine yerfilzte Ńadeln yom F. 153°, [a]n20 =  — 10,0° (Chlf.), =  +11,3° 
(Nitrobenzol). — a-l-Brom-2,3,6-lriacetyl-4-p-toluólsulfo-d-glucx)pyranose, C19H23O10BrS 
(IV), aus Essigester mit PAe. perlmutterglanzende Blattchen yom F. 171°, [a]c20 =  
+141° (Chlf.), 11. in Chlf., Aceton, weniger in A., CH3OH, wl. in A., fast unl. in PAe., 
W. —  2,3,6-Triacetyl-4-p-toluolsulfo-f3-methyl-d-glucopyranosid, C20H26On S (V), aus 
IV, aus A ., F. 118°, [a ]D20 =  —32,0° (Pyridin), =  —37,8° (Chlf.).'— ~Neues Anhydro- 

. fi-mcthylglucosid, C7H120 5 (VIII ?), aus V nach Z e m p le n . A us Essigester lange Nadeln 
yom F. 158°, [a]n23 =  — 118° (W.); keine Mutarotation, 11. in W., A., CH3OH, Aceton, 
weniger in Eg., Essigester,^swl. in A., Chlf., PAe. Entfarbt Br in Eg. nicht. Diacełyl- 
deriv., CnH^Oj, aus A. +  A., Krystalle yom F. 118°, [cx]d20 =  — 114,S ° (Chlf.). Liefert 
bei der Verseifung VIII zuruck. — Dibenzoylderiv., C2lH20O„ aus A. lange Nadeln yom 
F. 133°, [tx]D20 =  — 80,5° (Chlf.). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 2142—49. 17/9. 1930. . 
Greifswald, Uniy. u. Leipzig, Uniy.) O h le .
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Choji Tanaka, Die Einwirkung von Perbenzóesaure auf Olucal und seine Derirate. 
Wahrend Glucal mittela Perbenzóesaure in Mannose ubergefiihrt wird (vgl. B e r g m a k n  
u. S c h o t t e , C. 1921. I. 660), findet bei ilirer Einw. auf Triacetylglucal (I), welcke 
wesentliek langsamer yerlauft, eine einfacko Addition der Saure an die Doppelbindung 
statt, wobei ais Hauptprod. l-Be?izoyl-3,4,6-triacetyl-fl-gliicopyra?wse (II) entstekt. 
Ikre Konst. folgt aua der tlberfiihrung in l,2-Dibenzoyl-3,4,6-triacetyl-[3-glucopyranose, 
welcke ident. ist mit der aus 3,4,6-Triacetyl-/?-glucopyranose von B r id  gewonnenen 
Substanz. Neben diesem durck Transaddition entstandenen Hauptprod. sind noch 
2 andere Verbb. gebildet worden, von denen die vom F. 168° ein Isomeres von II dar- 
stellt, wahrend die andere Verb. durch Addition von W. aus dem Triacetylglucal hervor- 
gegangen ist. Sie ist nickt ident. mit 3,4,6-Triacetyl-2-desoxyglucose u. wird daker 
ais 3,4,6-Triacetyl-l-desoxyglucose (wokl besser ais 3,4,6-Triacetyl-l,5-anhydrosorbit zu 
bezeichnen. Der Ref.) (III) angesprochen.
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V e r s u c h e .  l-Benzoyl-3,4,6-triacetyl-f}-d-glucopyranose, CjaH22Oln (II), aus 

I mit Benzopersaure in Chlf. bei 9°. Dauor 4 Tage. Aus A. F. 141— 142°, [a]n8 =  
+18,35° (Bzl.), 1. in A., Chlf., unl. in  W., reduziert h. FEHLlNGsche L sg., ammoniakal. 
Ag-Lsg., rotet S c h i f f s  Roagens. Liofert bei der Hydrolyse Glucose, isoliert ais Osazon. 
— l-Benzoyl-2,3,4,6-tetracetyl-P-d-glucopyranose, C21H21On , aus A. Krystalle vom F. 145 
bis 146°, [a]c4 =  — 26,43° (Chlf.), 1. in Chlf., Aceton, Bzl., A., wl. in A., PAe., unl. in 
W. — l,2-Dibenzoyl-3,4,6-triacetyl-f3-d-glucopyranose, C26H20On , aus Chlf. Krystalle vom 
E. 149°, [<x]d5 =  — 15,7° (Chlf.). — l-Desoxy-3,4,64riacetylglucose =  3,4,6-Triacelyl- 
1,5-anhydrosorbit, C12H ,80 8 (III), aus den Mutterlaugen von II nach Fallung mit W. 
u. Eindampfen des Filtrats. Aus A. Krystalle vom E. 122°, [cc]d7 =  +8,7° (Chlf.), 
1. in h. A., Eg., W., wl. in Bzl., A., reduziert FEHLlNGsche Lsg. u. ammoniakal. Ag- 
Lsg. nicht. Aus den Mutterlaugen dieser Substanz wurde noch eine reduzierende Verb. 
mit [a]D° =  +44,15° (Chlf.) erhalten. — Diacetylpseudoglucal wird von Perbenzóesaure 
in Cklf. nur auBerordentlich langsam angegriffen. (Buli. chem. Soc. Japan 5. 214—22. 
Juli 1930. Kyoto, Univ.) O h le .

Kurt Maurer und Artur Muller, 2-Oxygalaktal und die Darstellung der Kojisdure 
(2-Oxymethyl-5-oxy-y-pyron) aus Galaktose. (Vgl. C. 1930. I. 1120.) Ebenso wie aus 
Tetracetyl-2-oxyglucal bildet sich die Koj isaure auch aus dom boreits fruher be- 
schriebenen Tetracetyl-2-oxygalaktal (II), dessen Konst. durch Oxydation zur Lyxon- 
saure (I) bewiesen wird. Mit Cl2 liefert II ein sirupóses Gremisch der yerschiedenen 
Stereomeren des Dichlortetracetyl-2-oxygalaktals, aus dem sich mit W. u. Ag2C03 
das krystallisierte Hydrat des Tetracetylgalaktosons (III) gewinnen laCt. Bei der Hydro
lyse mit NaOH entsteht Galakloson, ais Galaktosazon isoliert, u. bei der Acetylierung 
in Pyridin das Diacetał der Kojisdure (IV). Trotzdcm die Anordnung der Substituenten 
am C-Atom 4 hier umgekehrt ist, wie bei dem entsprechenden Glucosederiv. yerlauft 
auch hier die Bldg. der Kojisaure yollig glatt.
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V e r s u c k e .  2,3,4,6-Tetracetyl-2-oxygalaktal (II), aus Aćetobromgalaktose mit 
Diathylamin. Ausbeute ca. 10% der Th. Aus A. oder A. oder viel k. W. Krystalle
vom F. 111°, [a]o18 

NIL 2.
+ 5 ,0 3 (A.; c =  0,798), =  + 9 ,9 0 °(CH2OH;c ^ 0,505),: 
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(Chlf.; c =  2,3-15), = — 12,G8° (C2H2C14; c =  2,088), reduziert h. FEHLiNGsche Lsg., 
k. amraoniakal. Ag-Lsg. u. KMnO„ addiert Br. Fichtenspanrk. negativ. Gibt mit 
Phenylhydrazin in Essigsaure Galaktosazon. — K-Salz der Lyxonsaure, C5H90 5K (I), 
aus Yorst. Verb. mit KMn04 u. K 2C03 bei Zimmertemp. Aus wenig W. mit A., F. 166°.
Die daraus mit HC1 in Freiheit gesetzte Lyxonsaure zeigt [ajo19 == + 8 ,9 1 °---- >- +41,73°
(W.; c =  1,402; Endwert nach 7 Tagon). Daraus iiber das bas. Pb-Salz Lyxon$aure- 
lacton, C5Ha0 5, aus Essigester Nadeln vom F . 110°, [a]c20 =  +77,7° (W .; c =  1,616). —  
Tetracetylgalaktosonhydral, C|ilH20O1I (II), aus Chlf. mit A. oder PAe. ICrystalle vom 
F. 96°. [a]D2° =  +45,68° (Chlf.; c =  1,232), =  +98, 90°— +1,35° (W.; Endwert 
nach  105 Tagen). D urch H- oder OH-Ionen wird die Mutarotation beschleunigt. Die 
Substanz ist 11. in A., Chlf., W., wl. in A., Bzl., unl. in PAe. Die wss. Lsg. reagiert 
gegen Lakmus schwach sauer. Reduziert k. FEHLiNGsche Lsg. u. KMnO.,. Gibt mit 
Phenylhydrazin keine krystallisierte Verb., erst nach der Verseifung mit NaOH ent- 
steht Galaktosazon. (Ber. Dtseh. chem. Ges. 6 3 . 2069—73. 17/9. 1930. Jena, 
Univ.) Oh l e .

Hans Heinrich Schlubach und Rolf Gilbert, Uber die Hdlogenosen der fl-Reihe 
und ihre Yerwendung zur Synthese. V. Uber die p-Acetoclibrgalaktosen und die fi-Ace.to- 
chlorxylose. (IV. vgl. C. 1 9 2 9 . II. 720.) Nach ihrem friiher beschriebenen Verf. stellen 
Vff. nochmals eine groBe Menge fl-Acetochlorglucose in reinster Form,, ferner fi-Aceto- 
ćhlorgalaktose u. p-Acetochlorxylose dar. Wahrend sich die p-Acetochlorgalaktose etwa 
mit derselben Gesehwindigkeit in die a-Form umlagert, wie die entsprechende Glucose- 
verb., ist das Deriv. der Xylose viel empfindlieher. Die beobachtcten [aJn-Werte 
stimmen mit don nach dcm Vorgang von H u d s o n  ber. in keinem Falle uberein. Die 
Abweiclmngen betragen bei der fl-Acetochlorglucose +33,4°, bei der Acetochlorgalaktose 
+44,8°, bei der Acctochlorxylose — 32°. Da diese Vcrbb. die gleiche Ringstruktur be- 
sitzen wie die entsprechenden a-Formen, so folgt daraus, daB die Superpositionsregel 
von H u d s o n  auf die Acetohalogenosen nicht anwendbar ist. Aus den /?-Aceto- 
lialogenosen stellen Vff. weiterhin Tetracdyl-a-glucose u. -n-galaktose sowie Triacelyl- 
a-xylose dar.

V e r s u c h e .  fS-Acdochlorgluc.ose, [<x]d23’5 =  — 18,6 +  1,0° (CCI,,; c =  1), [a]n20 =
—7,5° — >- +97° (CH30H ; c =  0,998; Endwert nach 33 Min., Halbwertszeit der 
Drehungsanderung 5,33 Min.), [a]n25 =  —7 — y  +115° (A. +  50°/„ HgCl„; Endwert 
nach 260 Minuten, Halbwertszeit 43 Minuten). — Die Darst. der Tełracetyl-a-glucose 
aus /?-Acetochlorglucose mit feuchtem Aceton u. Ag2C03 laBt sich durch Zusatz von 
A gN03 beschleunigen u. verbessem. — (3-Acetochlorgalaktose, C14H 190gCl, aus a-Aceto- 
bromgalaktose mit akt. AgCl 5 Min. in sd. A. Feine Nadeln vom F. 93—94°, [cc]d22’5 =  
+5,8° ± 0 , 9 °  (CC1.„ c =  1,036), [a]D20 = .+ 5 , 8 — ->-+81,2° (CH3OH; Endwert nach 
50 Minuten), [a]o21 =  + 6 °  — ->- +123° (A. +  50°/o HgCl2; c =  0,988, Endwert nach 
30 Minuten; Halbwertszeit 30,5 Minuten). Ihre direkte Umlagerung in ot-Acetochlor- 
galaktose in sd. A. mit AgCl gelingt nicht. Nach 18 Stdn._ resultiert ein Sirup von 
[a]u17 =  +146,7°. — Tełracełyl-a-galakłose, C14H20Oi0, aus A. Krystalle vom F. 133°, 
[a]o21 =  +144,4° (Chlf.; c =  0,982). Auf Zusatz eines Tropfens NH 3 zur alkoh. Lsg. 
sinkt die Drehung augenblicldich auf den konstanten Wert [a]n21 =  +90,7° ±1,0°  
(c =  0,992). — p-Acetochlorxylose, CUH I50,C1, F. 112—113°, [a]D23'5 =  —131,0° 
±1,0° (CC14; c =  1,038), [a]D24-5 =  —131° — >  +72° (CH3OH; c =  1,022, Endwert 
nach 8 Min.; Halbwertszeit 2,1 Min.), [a]c25 =  — 131° — y  +72° (A. +  50% HgCl2; 
o =  1,002, Endwert nach 22 Stdn., Halbwertszeit 62,5 Min.). In sd. A. geht sie in 
Ggw. von AgCl in 12 Stdn. glatt in a.-Acetoclilorxylose vom F. 96° u. [a]c22 =  +150,9° 
±  1,7° (CCI.,; e =  1,140) iiber. —  Triacetyl-a.-xylose, F. 138°, [oc]d19'5 =  +68,4° 
±1,8° (Clilf.; c =  1,140). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63 . 2292—97. 17/9. 1930.) Oh l e .

Hans Heinrich Schlubach und Vilma Prochownick, Uber die Hałogenosen der 
P-Reihe und ihre Yerwendung zur Synthese. VI. Krystallisierte Halogenacetylderivate 
der h-Oalaktose. (V. vgl. vorst. Ref.) Durch Einw. von fl. HCl auf Pentacetyl-h-galaklose 
stellen Vff. dio fi-Acetochlor-h-galaktose dar, welche yon der fi-Acetochlor-n-galaktose 
vóllig yerschieden, in krystallisiertem Zustande reeht bestandig, aber in Lsg. wesentlieh 
umlagerungsfahiger ist. Bei der Einw. yon fl. HBr bleibt die Rk. indessen nicht bei 
dem Eintritt eines Halogenatoms stehen, sondern man erhalt bereits nach 2 Stdn. 
dio fi-Acetodibrom-h-galaktose. Im Gegensatz zur a-Acetodibromglucose sind in dieser 
Verb. beide Br-Atome leicht beweglich. Uber die Stellung des zweiten Br kónnen 
nooh keine Aussagen gemaeht werden. Die Verb. ist wesentlieh zersetzlieher ais die 
/?-Acetochlor-li-galaktose.
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V e r s u c h e .  Vff. goben eine noue Yorscbrift fiir die Darst. von /3-Pentacetyl- 
h-galaktose u. ihre Trennung von dem Ringisomeren. — (S-Acetocldor-h-galaktose, 
C14H190 3C1, aus A. Krystalle, [a]D2° = —77°— >- + 6 °  (Clilf.; e =  0,986), (Endwert 
naeh 4 Tagen; Halbwertszeit 12 Stdn.), [oc]d18 =  —25° — >- +10° (CH3OH; e =  1,0, 
Endwert naeh 10 Min. Halbwertszeit (geschatzt) 2 Min.). —  [i-Acetodibroin-h-galaktose, 
C12H160 7Br2, aus i . ,  F. 83—84,5°, [a]D2° =  — 116,2° (CCI.,; c =  1,22), [a]D18 =  — 110° 
+ 3 °  (Chlf.; e — 1,0; Endwert naeh 6 Stdn.). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 2298—2301. 
17/9. 1930. Hamburg, Univ.) O h le .

S. Danilow, E. Venus-Danilowa und P. Schantarowitsch, Isomcrisation der 
Oxyaldehyde. III. TJmwandlung von Traubenzucker in Ketose (Fructose). (II. vgl. C. 1930.
I. 59.) Durch 4-std. Kochen von Olucose in Pyridin tritt partielle Umlagerung zu Fructose 
ein, olme daB d-Mannose dabei gebildet wird. Ebenso lagert sich auch d-Fructose 
teilweise in d-Glucose um. Die gleiche Umwandlung findet auch in Chinolin bei 125° 
statt. Die Fructose laBt sich am besten iiber das Ca-Fructosat abtrennen u. reinigen. 
Ausbeute an krystallisierter Fructose iiber 30%. In Ggw. von W. geht die Ausbeute 
an Fructose sehr erheblich zuriick. Gleichzeitig tritt Mannose auf. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 63. 2269—74. 17/9. 1930. Leningrad, Univ.) O h l e .

J. Gillis, Die Loslichkeit non Lactose. in Pyridin. Die Lóslichkeit von Lactose 
in Pyridin-W.-Gemischen mit je 50% Pyridin wurde zwisehen 55—110° ermittolt, 
tabellar. Wiedcrgabe. Lactose zeigte dabei einen t)bcrgangspunkt fiir aaq =̂ = p  +  H 20  
bei 94,5°. Mit zunehmendem Pyridingeh. nimmt die Lóslichkeit der Lactose stark 
ab. In wasserfreiem Pyridin sind bei 122,1° nur 0,1144 g fi-Lactose 1. (Natuurweten- 
schappelijk Tijdschr. 12. 171—74. 10/9. 1930. Gont, Univ.) G r o s z f e l d .

J. Gillis, U ber die Bereitungsweise von p-Lactose naeh R. Verschuur. Das Verf. 
von V e r s c h u u r  (C. 1928. I. 2353) wurde mit Erfolg nachgepriift; es iibortrifft alle 
friiheren erheblich u. ist auch zur Reinigung von Lactose allgemein zu empfehlen. 
Die Grundlage des Verf. wird im einzelnen erldart. Einige Bemerkungen zu der Arbeit 
von V e r s c h u u ii  im Zusammenhange mit einer Arbeit des Vf. (C. 1921. I. 890) iiber 
Milchzueker. (Natuurwetonschappelijk Tijdschr. 12. 174—78. 10/9. 1930. Gent, 
Univ.) Gr o s z f e l d .

Arthur Miekeley, Vbcr die fragliclie Existenz der sogcnannlen a-Diamylose. Vf. 
kann dio Angaben von H. P r in g s h e im , daB die a -Telraamylose bei der Acetylicrung 
zur a.-Diamylose depolymerisiert werden u. diese sich beim Bofeuchten mit W. zu 
a-Hexaamylose polymerisieren soli, nicht bestatigen. Bei der Acetylierung in Pyridin 
oder in Ggw. von ZnCl2 wird stets das Acetat der Tetraamylose erhalten, welches bei 
der Verseifung das unveranderto Ausgangsmatorial regeneriert. Ferner wird fest- 
gestellt, daB die a-Tetraamyloso nicht nur Krystallalkoliol enthalten, sondern auch 
aus W. in Krystallen mit 4 H20  geziichtet werden kann, welcko also die gleiche Zus. 
haben wie die von P r in g s h e im  beschriebenen u. ais Diamylose angesprochenen Pra- 
parate. Dio Existenz der a-Diamylose erscheint demnach zweifelhaft.

V e r s u c h e .  a.-Telraamylose, aus verd. A. Krystalle, wclche gleichzeitig W. 
u. A. enthalten. Getrocknete Tetraamylose krystallisiert aus W. mit 4 H20, [cc]d22 =  
133.8° (W.), wahrend das wasserfreio Praparat [a]n22 =  +147,3° (W.) zeigt. Acetal, 

aus Aceton, F. 153—154°, [a]o2° =  +104,2° (Eg.). — Octabenzoyl-rt-tetra- 
amylose, C80H72O2S, aus Tetraamylose mit Benzoylchlorid in Pyridin aus Eg. ver- 
filzte Niidelchen vom F. 209°, zeigt in Phenol n. Mol.-Gew. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 
1957—61. 17/9. 1930. Dresden, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Lederforsch.) O h le .

Hans Heinrich Schlubach und Horst Elsner, Zur Frage der Dapolymerisation 
des Inulins. Vff. unterwerfen die Ausfuhrungen von B e r n e r  (C. 1930. I I . 906) iiber 
die Depolymerisation des Inulins einer eingehenden Kritik. Bei ihren gut getrockneten 
Inulinpraparaten (Hochvakuum bei 111°) konnten sie keinen Geh. an Lósungsmm. 
foststellen. Vff. weisen besonders darauf hin, daB das Inulin koine einheitliche chem. 
Verb., sondern ein Gemisch polymer-homologer Polylavane (im Sinne S t a u d in g e r s ) 
ist, dessen Zus. stark abhangt von der Pflanze, aus der es gewonnen ist, der Jahreszeit, 
in der die Aufarbeitung durchgefiihrt wurde, u. schlieBlich von der Art der Fraktionie- 
rung. AuBerdem sind die Polylavane sehr empfindliche, leicht zur DepoljTnorisation 
neigende Stoffe, die sich nicht nur durch ihr Mol.-Gew., sondern auch durch die Drchung 
unterscheiden. Es ist daher erforderlich, die Stoffe durch ihre Drehung zu eharakteri- 
sieren, ein Punkt der von B e r n e r  nicht beachtet worden ist. Die Ausfuhrungen 
B e r n e r s  sind also nicht dazu geeignet, die aus den zahlreichen Beobachtungen yer- 
schiedener Forseher gewonnenon Ansehauungen uber die Depolymerisation des Inulins

176*



2768 D . Or g a n isc h e  Ch e m ie . 1930. H.

zu erschiittern. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63 . 2302—04. 17/9. 1930. Hamburg, 
Univ.) Oh l e .

P Karrer, Der enzymalische Abbau von nativer und umgefallter Cellulose, von 
Kunstseiden und von Chitin. Beschreibung der Darst. der Cellulase aus der Darmschleim- 
haut der Weinbergschnecke. Das Wirkungsoptimum des Ferments liegt bei pn =  5,28. 
Der Abbau der Cellulose nimmt zu mit Fermentmenge u. -konz. Ihre Angreifbarkeit 
wackst mit abnehmender Orientierung der Einzelkrystallite in  der Faserachse. Be- 
giinstigung der Oriontierung durch Streckung erhóht die Widerstandsfahigkeit der 
Faser gegen das Ferment. Parallele rontgenograph. Unterss. bestiitigon den Befund. 
Die Art des verwendeten Zellstoffs ist von nur geringem EinfluB. Es kónnen also aus 
der Angreifbarkeit Schliisse auf die angreifbare Oberflache gezogen werden. Viscose- 
proben sind sehr verschiedon widerstandsfahig. Faden mit glattem, rundom Quer- 
schnitt werden leicht abgebaut, schwerer solche mit gezacktem Querschnitt. Die 
letztoren stammen aus stark sauren Fallbadem, die ersteren aus schwacher sauren. 
Der Abbau nimmt linear ab mit dem Salzgch. der verwendeten Fallbiider. Die Ge- 
schwindigkeit des Abbaus schwankt bei verscliiedenen Proben, was bei Vergleichs- 
verss. zu beachten ist. Abbau u. Anfiirbbarkeit dor Seiden mit Chloraminreinblau 
gehen symbat. Bei Verdiinnung des Ferments in geometr. Reihe nimmt der Abbau 
in aritlimeth. ab. Der Abbau verlauft zunachst nach dem Schema einer monomolekularen 
Rk., spiiter wird die gespaltene Menge proportional der Quadratwurzel aus der Spaltungs- 
zeit-. Der Abbau des Chitins durch Chitinase verlauft nach ahnlichen Gesetzen. Das 
Optimum liegt bei ph =  5,2. Endprod.: N-Acetylglucosamin. Das aus Chitin u. Alkali 
gewonnene Chitosan wird abgebaut zu Polyglukosaminen, Substst. von hoher Bestandig- 
keit gegen Mineralsauren. (Kolloid-Ztschr. 52. 304— 19. Sept. 1930. Ziirich, Chem. 
Inst.) L i n d  a u .

W. N. Ipatjew, tJber Cellulose aus Zucker. (Mitbearbeitet von W. J. Koma- 
rowski.) Eine von E. S c h m id t  aus Monosacchariden dargestellte Cellulose war sehr 
voluminos; sie-war 1. in Sc h w e it z e r s  Reagens, reduzierte nich t FEHLlNGsche Lsg.; 
ist im Polarisitionsmikroskop krystallin. Wird beim Erhitzen mit H2S04 hydrolysiert 
a435,6 (nach H e s s ) =  —3,20°: (Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S . [russ.: Doklady 
Akademii Nauk S . S . S. R.] Serie A. 1 9 3 0 . 381.) SCHONFELD.

Karl Freudenberg, Carl Chr. Andersen, Yukichi Go, Karl Friedrich und 
Nelson W. Richtmyer, Synthese der methylierlen Cellobiose. Krystallisierte Methyl- 
cellotriose aus Cellulose. Oentiobiose aus Amygdalin. 20. Mitt. iiber Aceton-Zucker und 
andere Verbindungen der Kohlehydrate. (19. vgl. C. 1 9 2 8 . II. 1549; vgl. auch C. 1 9 2 9 .
I. 1923.) Die Synthese des P-Methylcellobiosulheptamethyldthers gelang durch Konden- 
sation des f}-Hethylglucopyranosid-2,3,6-trimethyldthers mit dem 2,3,4,6-Tetramethyldther 
des Glucosyl-l-chlorids in Ggw. von Ag2C03. Ais Nebenprodd. entstehen groBe Mengen 
siruposer Verbb., welche sich auch aus dem Tetramethylather des Glucosylchlorids 
allein bilden u. vermutlich D criw . der Trehalose oder Isotrehalose darstellen. Femer 
beschreiben Vff. die Darst. des krystallisiert-en Dekamełhyldthers des f)-Methylcello- 
triosids aus Cellulose, u. die Darst. krystallisierter Heptamethylcellobiose aus dem Hepta- 
methyliither des Benzylcellobiosids sowie die reduktive Spaltung yon Amygdalin zu 
Oentiobiose.

V o r s u c li e. ()-Methylglucopyranosid-2,3,6-trimethyldther (I), aus d-Glucose-
2,3,6-trimethylatlier mit HCl-ii. 36 Stdn. bei 20° u. Umsetzung des entstandenen 
Glucosylchlorids mit CH3OH u. AgjCOą. Aus PAe. Nadeln vom F. 58—59°. — 2,3,4,6- 
Tetramethyldther des d-Glucosyl-l-chlorids (II) aus d-Glueose-2,3,4,6-tetramethylatlier 
mit HC1-A., Sirup, im Hochvakuum destillierbar. — P-Methylcellobiosidheptamełhyl- 
dther, C20H38O4, aus I u. II in Chlf. mit Ag2C03 bei Zimmertemp. in 14 Stdn. Nach 
Fraktionierung im Hoelwakuum scheidet die zwischen 150—205°/1 mm iibergegangene 
Fraktion allmiiblich den Methylather krystallisiert ab. Aus A., F. 86°, [a]D10t78 =  
—15,5° (W.). Der sirupose Anteil der Fraktion zeigt [a]n20 =  +26° (W. oder CH3OH).
II liefert mit Ag2C03 in Chlf. in derselben Weise ein siruposes Prod. von [a]1®678 =  
+52°. — Cellobioseheptamethyldther, C19H3eOn , aus PAe. Nadeln vom F. 105—110° 
M 578 =  +53° — ->■ +40° (W.; c =  1). — p-Mełhylcdlotriosiddekamełhylather, aus PAe. 
Krystalle vom F. 115°, Kp.0i08 216—220°, [a]2°678 =  — 10,8° (CH3OH). (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 63 . 1961—66. 17/9. 1930.) Oh l e .

Karl Freudenberg, Hans Toepffer und Syed H. Zaheer, Einige Versuche mit 
Anhydroglucose. 21. Mitt. iiber Aceton-Zucker und andere Verbindungen der Kohle
hydrate. (20. vgl. yorst. Ref.) Die friiher beschriebene, aus Monoacetonglucose
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6-bromhydrin (I) erhaltene Monoacetonanhydroglucose (II) liefert bei der Kondensation 
mit Aoetobromglucose unter einfacher Addition das bromkaltige Disacclmridderm. IV, 
mit Acetojodghicose die entspreehende Jodverb. wclcho auch aus IV durch Umsetzung 
mit NaJ gebildet wird u. bei alkal. Hydrolyso das Acetonderiy. des bereits friiher be- 
schriebenen Anhydrodisaccharids V  gibt. Der Austauseh yon Br gegen OH golang 
nicht. — Die 3-6-Anhydroglucosc von F i s c h e r  u . Z a c h  liefert bei der Acotonierung 
mit H 2SO., die Mcmoaceton-3,6-anhydroglucofuranose von O h le ,  V. V a r g h a  u . E r l -  
BACH (HI) (C. 1928. II. 644).
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V e r s u c h e .  Monoaceton-3,6-anhydroglucofuranose, C0H MO5 (III), aus A., F. 56°, 
[<x]D21 =  +31,09 (W.). p-Toliu>lśulfoderiv., F. 133°. — Tetracetylglucosidomonoaceton- 
monoacetylglucose-6-bromhydrin, C25H350 15Br aus II mit 2 Moll. Acetobromglucose u. 
AgjCOrj in CCI., u. folgender Acetylierung. Aus CH3OH dann aus A. F. 169°, [«]d18 =  
—59,75° (C2H2C14). Die Verb. ist ident. mit der friiher aus Monoacetonglucose-6-brom- 
hydrin u. Acetobromglucose erhaltenen. —  Tetracetylglucosidomonoacelonmonoacciyl- 
glucose-6-jodhydrin, C25H350 X5J, F. 193°, [ajo30 =  —76,62° (C2H 2C1.,). — 5-Glucosido- 
monoacetonanhydroglucose, C15H21O10 (V), aus vorst. Verb. in A. mit Ba(OH)2, aus 
A. Rrystalle yom F. 130°, [a]D20 =  +20,16° (W.). — Acełojodglucose, aus Pentacetyl- 
glucose in Aeetanhydrid mit H J (D. 1,7) unter guter Kiihlung, dann 2,5 Stdn. bei 
Zimmertcmp. Aus Chlf. mit PAe. lange Nadeln vom F. 109°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
63. 1966—69. 17/9. 1930.) Oh l e .

Karl Freudenberg und Hellmut Scholz, Cyclische Acetale in der Zuckergruppc. 
22. Mitt. iiber Acelon-Zucker und andere Verbindungen der Kohlehydrate. (21. vgl. 
yorst. Ref.) Die vor kurzem fiir die Konst. des alkalibestandigen Monoacetats des 
Methylrhamnosids gegebene Erldarung (vgl. C. 1930. II. 717), die auch von B o t t ,  
H a w o r t h  u . H i r s t  (C. 1930. II. 1519) fiir das entspreehende Mannosederiy. ais 
zutreffend erwiesen wurde, iibertragen Vff. auf die friiher beschriebene dritte Aceto-
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chlormaUose u. die daraus abgeleiteten Verbb. Ihr kommt mithin Formel I  zu. Daa 
daraus gebildete ,,Heptacetylmethylmallosid“ miiCte demnach eine schwerer yerseif- 
bare Acetylgruppe enthalten. Dies ist in der Tat der Fali. Wahrend bei der Acetyl- 
best. mit Toluolsulfośiiure samtliche 7 Acetylgruppen abgespalten werden, bleibt bei 
der Umesterung mit Kaliumstearat eine Acetylgruppe im Mol. Das friiher ais „Methyl- 
maltosid“ angesprochene Verseifungsprod. enthiilt in der Tat noch eine Acetylgruppe 
gemaB Formel II. Das Chlorid I scheint bei langerer Beriihxung mit Pyridin in das
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Kctenaceial III iiberzugehen. — Bei der Einw. von Pb-Tetracetat auf ungcsatt. Verbb. 
scheinen sich ahnliehe cykl. Acetate zu bilden. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1969 
bis 1972. 17/9. 1930. Heidelberg, Univ.) Oh l e .

Bror Holmberg, Die Mercaptolysc des Fichlenholzes. Lignin-Untcrsucliungen. V. 
(IV. vgl. C. 1923. III. 1401.) Die Ergebnisse friiherer Arbeiten iiber den AufschluB 
von Holz mit n. alkoh. Salzsaure brachte Vf. zur Ansicht, dafl Lignin im Holz in acetal- 
(odcr ketal-)artiger Bindung an Kohlehydrate vorliege, wobei letztere ais Alkohole, 
das Lignin ais Carbonylverb. fungiert. Die Zugehórigkeit der durch die Alkoholyse 
gewonnenen ,,Ligninacetale“ zur Klasse der Acetale kann nicht ais erwiesen gelten, 
sondern soli ais Arbeitshypothese betrachtet werden. Die Verss. sind von H a g g lu n d  u . 
U r b a n  (C. 1927. II. 1468) fortgesetzt worden. Die Formel C3GH30Os(OCH3)i1(OC2H5)2 
ist mit den Analysen der mit A. gewonnenen Praparate in besserer Ubereinstimmung 
ais die von H a g g lu n d  u . U r b a n  angenommene. Da die Aeetalisierung Lignin vor 
Dcnaturierung zu sehiitzen scheint, wrerden nun Verss. mit den noch begieriger ais 
Alkohole mit der Carbonylgruppe reagierenden Mercaptanen, u. zwar mit Benzyl- 
mercaptan u. Thioglykolsaure, angestellt.

An bekannten Aldehydderiw. (Trioxymethylen, Par- u. Metaldehyd, Acet- 
aldehyd, Diacetylacetal u. Diacetat des Benzaldehyds, Vanillin u. Piperonal) wurde 
die Kondensation mit Thioglykolsaure in cblorwasserstoffhaltigem absol. A. studiert. 
Nur Zimtaldehyd u. Fufurol ergaben keine ganz einheitlichen Prodd., was bei ersterem 
auf die Addition in der Doppelbindung, bei letzterem auf die Aufspaltung des Furan- 
rings zuriickgefiihrt wird. Verss., Aldosen mit Thioglykolsaure in konz. Salzsaure 
oder in salzsaurehaltigem A. zu kondensieren, zeigten, daB zwar Kondensation eintritt, 
die Prodd. aber ihrer leichten Loslichkeit in W. wegen schwer fest zu isolieren sind. 
Cellulose scheint nicht angegriffen zu werden. Die Aufspaltung der Mercaptalessig- 
sauren durch Mercurisalze verlauft in einigen Fallen glatt u. erlaubt eine titrimetr. 
Best. der Mercaptalgruppe. In  einigen Fallen, besonders bei Vanillin, fallen die Werte 
jedoch infolge von Red.-Vorgangen, die die Kalomelbldg. anzeigt, zu hoch aus.

Aus Lignin wurde mit Thioglykolsaure wie mit ihrem Athylester in  n.-alkoh. 
Salzsaure ein Gemisch der Athylester von Ligno-dithioglykolsaure u. -tetrathioglykolsdure 
erhalten (C40H40O12-2HSCH2CO2H bzw. 4HSCH2C02H). Durch Auflósen in Lauge 
unter Verseifung u. Fallen mit Essigsaure u. Salzsaure lassen sich die beiden Sauren in 
stochiometr. reiner Form darstellen. Ein Teil der gcbildeten Lignothioglykolsiiuren 
bleibt in in A., Aceton, Sodalsg. schwer 1. Form im ungel. Holzmaterial zuriick u. 
wird erst von Alkali gel. Es w ird daher angenommen, daB sich ein Gleichgewicht 
der Methylester der Sauren mit lactonartigen inneren Anhydriden ausbildet. Im 
giinstigsten Falle werden 90°/o des Lignins in A.- u. alkaliloslichen Prodd. ubergefiihrt. 
Das Aquivalentgcwicht der Ligninthioglykolsaure entspricht dem der in ihnen vor- 
handenen Thioglykolsaure; weitere saure Gruppen sind also im Lignin nicht vorhanden.
— Bei Erhitzen mit Sublimatlsg. ist etwa die Halfte der Thioglykolsaure leicht ab- 
spaltbar, gleichzeitig treten aber Bldg. von Vanillin u. Red.-Vorgange ein. — In konz. 
Salzsaure werden bei 4 Stdn. Einw. bei Zimmertemp. ebenfalls 90°/o des Lignins 
alkaliloslich; bei langerer Einw. wird in kleinerer M enge eine direkt in A. 1. Ligno-penla- 
tliioglykolsaiire isoliert. In  verd. Salzsaure muB in der Warme (auf dem W.-Bade) 
gearbeitet werden. Behandlung von Lignin mit Thioglykolsaure in 65%ig. Schwefel- 
saure bei Zimmertemp. ergibt neben etwas Pentasaure Tetrasaure. — Mit Sauren 
vorbehandelte Ligninę zeigen meBbar herabgesetzte Rk.-Fahigkeit; das native Lignin 
wird also durch Sauren denaturiert. Samtliche mit Thioglykolsaure behandelte, noch 
ligninhaltige Holzproben zeigen wie die Lignothioglykolsauren Botfarbung mit W lES- 
NERscher Reagens.

V e r s u c h e .  Formaldehydmercapłalessigsaure. Der von JÓNSSON (Svensk Kem. 
Tidskr. 16 [1904]. 22) u. H o lm b e r g  u . M a t t i s o n  ( L ie b ig s  Ann. 353 [1907], 125) 
bereits erhaltene Stoff wird auch aus Trioxymethylen mit Thioglykolsaure in absol. 
alkoh. Salzsaure unter nachherigem Verseifen dargestellt. Umkrystallisiert aus Essig- 
ester-Bzl. F. 120—125°. Ein Vers., Osymethylenthioglykolsaure oder dereń lacton- 
artiges Anhydrid aus Formalin u. Thioglykolsaure darzustellen, fiihrte nur zum Athyl
ester der Formaldehydmercaptalessigsaure C9H160 4S2, Kp.14 188— 190°. — Acetaldehyd- 
mercaptalessigsaure. Berechnete Mengen von Paraldehyd u. Thioglykolsaure werden 
unter Eiskiihlung mit einem Tropfen konz. Salzsaure yersetzt. Umkrystallisieren aus 
Essigester-Bzl. F. 109—110°. Oder wie beim Formaldehydderiv. Ebenso kann man 
von Acetaldehyd (vgl. BONGARTZ, Ber. Dtsch. chem. Gos. 21 [1888]. 478) oder Met-
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aldehyd ausgehon. Ąihylester C10Hi8O4S2, Kp.2_2,5 156—158°. — Benzaldehydmercaptal- 
essigsaure. Umkrystallisieren aus W. F. 126—127°. A/ił/Zes/er C16H20O.,S2, (i204 =  1,180.
— Vanillinviercaptalessigsaure C12H110 6S2. Umkrystallisieren aus W. unter Impfen. 
Kurze, schrag abgeschnittene Prisjnen, F. 136—137°. — Pipcrmuilmercaplalessigsaurc 
C12H120 6S2. Umkrystallisieren aus W.-A. Farblose Prismen, F. 138—139°. — Fur- 
furolmercaptalessigsdurc C„H10O5S2. 4 g Furfurol worden in 10 com absol. A. gel. u. 
dazu 9,7 g Thioglykolsaure gegeben. Umkrystallisieren aus W. F. 107—109°.

Die Sprengung der Mercaptalgruppe durch Mercurisalze geht bei der Acetaldehyd- 
mercaptalessigsaure im wesentlichen nach

(RSJ^HR! +  2HgCl2 +  H20  =  2RSHgCl +  OCHRj +  2HC1 
vor sich. Es wird mit 0,1-n. KOH gegen Phenolphthalein titriert. Nur ionisiertes Hg++ 
oder HgX+ vermag mit der Mercaptalgruppe zu reagieren. Durch Zusatz von KBr 
oder K J laBt sich eine Unterbrechung erzielen u. die Kinetik der Rk. verfolgen. Die 
Bldg. eines Halbmercaptals wahrend der Rk. war weder praparativ nocli kinet. zu 
beweisen. Die erhaltenen Werto sind bei der Acetaldehydmercaptalessigsaure exakt, 
fiir die D eriw . der aromat. Aldehyde etwas zu hoch, bei denen von Formaldehyd u. 
Vanillin versagt die Methode. Glukosemercaptalessigsaure liefert unter geeigneten 
Bedingungen richtige Werte.

Mercaptolyse von Ficlitenholz in alkoh. Lsg. Verwendetes Materiał vgl. H o l m b e r g  u . 
R e m iu s  (C. 1926. I. 136). Es geniigt die erschópfende Extraktion mit Aceton allcin. 
Die Extraktivstoffe sind reich an Sauerstoff. Dor Geh. von Fichtenholz an esterartig 
gebundenem Acetyl wird bestatigt u. Silberacotat isoliert. In Sericnverss. werden 
die giinstigsten Bedingungen ermittelt: 10 g extrahiertes Holzmehl werden mit 4 g 
Thioglykolsaure in 100 cem absol. alkoh. n. HC1 4 Stdn. unter RiickfluB erhitzt; dabei 
bleiben nur etwa 10°/o des Gesamtlignins ais unł., nach K l a so n  bestimmbares, Lignin 
im ungel. Ruckstand zuriick. Das Gemisch der Lignothioglykolsaureester enthalt 
etwa 75% Di- u. 25% Tetrasaureester. Euerg. Alkali- u. Saurebehandlung gibt mehr 
Di-Saure. Yon der uberschiissigen Thioglykolsaure wird nur ein Teil zuruckgewonnen, 
der Rest diirfte von Kohlehydraten (Hemicellulose) beansprucht werden. In weniger 
giinstig verlaufenen Verss. gibt auch wiederliolte Behandlung mit Thioglykolsauro 
keinen vollstandigen AufschluB, was auf der Obcrfiihrung des Lignins in schwer an- 
greifbares „Saurelignin" beruht. Schwefelsaure wirkt nicht ganz so giinstig wie Salz- 
saure.

Mercaptolyse. von Fichtenholz in iu s s. Lsg. In konz. HC1 laBt sich mit Thioglykol- 
saure bei Zimmertemp. alles Lignin in alkalilosliche Prodd. iiberfuhren, wobci gleicli- 
zeitig die Hemicellulose u. ein betraelitlicher Teil der Cellulose gel. wird. Bereits nach
2 Stdn. sind 90% des Lignins alkaliloslich geworden, weitere Einw. vergroBert die 
Ausbeute an Lignothioglykolsauren nicht. Bei Arbeiten mit verd. Salzsiiure muB
4 Stdn. auf dem W.-Bade in mindestens 2-n. HC1 erhitzt werden. Der Bruttogewinn 
an Gesamtlignin geht hier zuriick, je mehr in 1. Form iibergefiihrt wird, was auf einen 
Abbau zu wasserlósliclien Verbb. hindeutet. H2S04 gibt analoge Ergebnisse. Ligno- 
dithioglykolsaure C41H490 16S2 aus der alkal. Lsg. mit Essigsiiure gefallt oder durch 
Ansauern des alkal. Extrakts des A.-unl. Riickstands nach Behandlung in alkoh. 
salzsaurer Lsg. GrieBiges, braungelbes Pulver, einander aggrcgierte, unregehnaBig 
abgerundote Korner. Ligno-teiralhioglykolsaurc C4SH66O20S4. Nach Fiillung der Di- 
Saure aus der alkal. Lsg. mit Essigsaure durch Ansauern mit Salzsiiure. Fast rein- 
weiBe, kasige Fallung, in  samischfarbenes Pulver iibergehend. A. extrahiert wenig, 
die Pentosanbest. gibt nur wenig Furfurolphloroglucid. Ąihylester C66H 72O20S4 aus A. 
mit W. gefallt, schwach graubraunes, grieBiges oder liarziges Pulver mit 0,19% Asche. 
Ligno-pentathioglykolsaure C50H60O22S5 bei Behandlung von Holz mit viel Thioglykol
saure in konz. HC1 wird sie aus dem alkoh. Extrakt des Ungel. ais ein braungelbes, 
harziges Pulver vom unscharfen F. 135° (Sintern ab 90°) gefallt.

Verss. mit saurebehandeltem Lignin. In mit A.-HC1 vorbeliandeltem Holz ist 
Lignin bei erneuter Behandlung etwa zur Halfte fiir Thioglykolsaure unangreifbar 
goworden, aber auch der noch herausgel. Anteil hat ein geringeres Aufnahmevermogen 
fiir die Saure; bei Behandlung mit Thioglykolsaure in wss. Lsg. nimmt es zwar eben so 
viel Saure auf, gibt aber Prodd. mit uńangenehmeren Eigg. Beim AufschluB eines 
Holzes, das 24 Stdn. in konz. HC1 bei Zimmertemp. gestanden hat, werden merkbar 
S-armere Prodd. erhalten. Ein aschereicher Holzverzuckerungsrest (WlLLSTATTER —  
Lignin) der Firma G o l d s c h m id t  in E3sen liiBt sich nur zu % in alkalilosliche Prodd., 
S-arme Prodd. iiberfiihren. K l a s o N-Lignin (24 Stdn. mit 65%ig. Schwefelstiure be-
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handelt) gibt Prodd., die derZus. nach. Lignoditliioglykolsiiure sind, aber weit schwerer 
alkalilóslich sind. (Ingeniors Yotenskaps Akad. Handlingar Er. 1 0 3 . 5—75. 1930. 
Stockliolm, Ing. Vet. Akad.) L e m b e r g .

Arthur Geoffrey Norman und John Thomas Martin, Untersuchungen an Pek- 
tinen. V. Die Hydrolyse von Pektin. (IV. vgl. C. 1 9 3 0 . II. 1527; vgl. auch C. 1 9 3 0 .
II. 2535.) Vff. verfolgen die Hydrolyse von Pektin mit Alkalien (0,5% u- 0,2%) bei 
100°, durch Best. der Ausbeute an Ca-Pektat, Furfurol u. C02. In beiden Fallen findet 
eine rasche Hydrolyse statt. Die Zerstorung des Pektin-Mol. erfolgt schneller ais die 
der furfurolgebenden Gruppen u. die scheinbare Decarbosylierung. Bei der rechner. 
Auswertung der Resultate stellte sich heraus, daB die COa-Ausbeute hoher war ais 
die aus dom Geh. anUronsaure berechnete. Vff. priifen daher einige Carbonsauren, welche 
ais Spaltprodd. der beim Abbau intermediar frei werdenden Zucker bzw. Uronsauren, 
auftreten kónnen: Ameisensaure, Essigsaure, Omlsaure, Milchsaure, Olykolsaure,
Glycerinsaure u. Brenziraubensaure, ob sie unter den gleichen Rk.-Bedingungen C02 
abspalten. Dies trifft zu fur Brenziraubensaure (5,4% C02), Ozalsaure (0,42% C02) 
u. Milchsaure (0,08% COs). Es ist daher anzunehmen, daB diese 3 Sauren boi der 
alkal. Zers. der Pektine gobildet werden. —  Bei der Hydrolyse mit l% ig. HC1 oder 
Oxalsiiure ist die Furfurol- u. C02-Ausbeute hoher ais bei der alkal. Hydrolyse. Die 
Erhóhung der C02-Ausbeute wird nicht allein dadurch bedingt, daB die intermediar 
gebildeten Uronsauren in saurer Lsg. vor einer tiefgreifenden Zers. bewahrt bleiben, 
sondern zum Teil auch durch die Bldg. von Abbauprodd., welche nicht den Charakter 
von Uronsauren besitzen, aber unter den Rk.-Bedingungen C02 abzuspalten ver- 
mógen. Noch gróBer ist die Erhóhung der Furfurol u. C02-Ausbeute, wenn die Hydrolyse 
einfach in wss. Lsg. im Autoklaven bei 1 Atm. Uberdruck vorgenommen wird. Die 
Lsg. reagiert bereits nach 1 Stde. stark sauer (pn =  2,0). — Durch Hydrolyse Yon  
Citruspektin mit sd. 0,5%ig. NaOH (1 Stde.) gewinnen Vff. ein Polyuronid, welches 
durch folgende Zahlen charakterisiert ist: Asche 16,47°/0, C02-Ausbeute 14,31°/0, 
Uronsaureanhydrid 57,24%, Furfurol 14,68% (die drei letzten Werte auf aschefreie 
Substanz ber.). (Biochemical Journ. 24 . 649—60. 1930. Harpenden, Rothamsted, 
Exp. Station.) Oh l e .

John F. Olin und F. B. Dains, Die Einwirkung ton Halogenhydrincn und Athylen- 
oxyd auf Thioliamstoffe. Bei der Einw. von Chlorhydrinen auf Tliioharnstoff u. di- 
substitmerte D eriw . entstanden ais primare Rk.-Prodd. y-Thioather, die in vielen 
Fallen ais Halogenwasserstoffsalze isoliert werden konnten. Diese Thioather lieBen 
sich sehr leicht unter Bldg. eines Gemisches von Zers.-Prodd. hydrolysieren. Wurde die 
OH-Gruppe des Hydrins durch eine Ather- oder Estergruppe ersetzt, entstanden be- 
standigere Rk.-Prodd. In den nicht substituierten y-ThioŁthem reagierten die NH- u. 
NH 2-Gruppen mit Acylchloriden unter Bldg. von Diaeylderiw. des Typus R- CO■ NH- 
C(N-C0R)-CS-CH2'ĆH2-0H(R), mit Phenylisocvanat entstanden Ather des Thio- 
carbonyldihamstoffs, (R)HO • CH2 ■ CH2 ■ S • C ■ (NH • CO • NH ■ C6H6 )(N • CO • NH • C6H5). 
Athylenoxyd lagerte sich bei der Rk. an die C-SH-Gruppe an, u. dabei bildeten sich 
Ather der Formcl RNH-C(NR)-S-CH2-CH2OH, von denen aber nur dio Verb. aus 
Thiocarbanilid isoliert werden konnte.

V e r s u  c h e. Oxyathylthioharnstoffhydroćhlorid, C,H8ON2S, HC1=H0 • CH2 • CH2-
S ■ C(NH)NH2 • HC1. Durch langsames Erhitzen von Athylenchlorhydrin u. Thioha,rnsto”ff 
auf 90—105° ais schweres Ol. Aus trockenem A. das Hydrochlorid, das aus Butyl- 
alkohol in Nadeln vom F. 111° krystallisierte. Athylenbrom- u. -jodhydrin reagierten 
unter Bldg. von ó lig e n  Prodd. — Oxyprcypylthioharnstoffhydrochlorid, HoN-C(NH)- S- 
CH2-CH„-CH20H , HC1. Mit Trimethylenchlorhydrin bei 120— 125°. Aus Butylalkohol
F. 130°. Wiederholtes Eindampfen mit NHjOH lieferto Guanidin, mit Athylamin 
Bldg. v o n  A th y lg u a n id in  (Dibenzoylderiv., C17H 170 2N3, F. 87°). — y-Athoxyathylthio- 
hamstoffhydrobroinid, NH2-C(NH)-S-CH2-CH2-0-C 2Hs, HBr. Mit /S-Bromathylather 
bei 100°. F. 28—29°. Mit KOH Athoxyathylmercaptan (Kp.740 125—126°). — Thion- 
carbanilsdure-p-athoxyathylester, C„H5-ŃH-CO- S-C2H4 ■ OC.'2H5. Durch Erhitzen des 
Y origen  mit Phenylisocyanat im Bombenrohr auf 150°. PlattcHen, F. 45°. — Thiol- 
carbaniUdure-f}-dthoxyalhylesler, CnH150 2NS. Aus Phenylscnfól u. Athylenglykolmono- 
athyliither bei 150°. F. 42—43°. Beim Erhitzen mit Athoxyathyljodid Ubergang in 
den isomeren Ester.— Athozyathyldther des Thiocarbonyldiphenyldiharnstoffs, C„H,-NH- 
C0-NH-C(N-C0-NH-C6H5)S-C2H10C2H.5= C 1pH 220 !ŃjS. A us  dem HBr-Salz des 
Thioatkers mit Phenylisocyanat u. KOH. F. 132°. Mit alkoh. NH3 Ubergang in das 
Diphenylamid der Guanidindicarbonsaure (F. 176°) u. Mercaptan. — fl-Acetoxyathyl-
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isothioharnstoffhydrobromid, CH3-COOCH2-CH2S-C(NH)NH2, HBr. Mit jS-Bromathyl- 
aoetat bei 125°. Nadeln, F. 99°. Gab mit Anilin Phenylguanidin, mit Phenylisocyanat 
cin Thiocarbonyldiharnstoffderiv., C19H 20O4N4S, F. 134°. Mit p-Nitrobenzoylchlorid 
in Pyridin entstand der Di-p-nitrobenzoyithioharnstoff&ther, C13H 180 8N4S, F. 189°. —  
<x,fl-Dibenzoyl-y-'inethyUhioharnsłoff, C16H140 2N 2S. Aus Benzoylcblorid u.Methylthioharn- 
stoff. F. 149°. Lieferte mit Anilin Dibenzoylmonophenylguanidin (F. 185°). — y-Oxy- 
athylphenyllhiohamstoffhydrojodid, C6H5 • NH • C(NH) • S • C2H4 OH=C9H13ON2S, H  J. 
Aus Jodhydrin u. Phenyltbioharnstoff ais sohweres Ol, das sich schnell unter Bida;. 
von Monophenylharnstoff u. Mercaptan zers. — y-Acetyloxyathylphenylthioharnstoff, 
C6H5• NH- C(NH)• S • CH2- CH20 • CO• CH3= C n H140 2N2S. F. 69—70°. Gab mit Anilin 
Diphenylguanidin (F. 146°), mit Nitrobenzoylchlorid in Pyridin ein symm. Acylderiv., 
C18H170 5N3S, vom F. 132°, mit Phenylisocyanat den Thioather des l,5-Diphenyl-4- 
monothiobiurets, C6H5 • NH • CO • N : C(S ■ C2H ,0  • CO ■ CH,)NH ■ C6H5, F. 81— 82°. —  
Beim Erhitzen molarer Mengen Thiocarbanilid u. /3-Chlorathylbenzoat in Xylol auf 
130—150° entstand ein Rk.-Gemisch, aus dem sich Diphenylharnstoff, Phenylsenfol, 
Benzanilid, Benzoesaure, S-haltige Ole u. 2,3-Diphenylthiazolidin (F. 136°) isolieren 
lieBen. — Benzoat des a.,f}-Diphenyl-y-athanolthioharnstoffs, C6H5-NH-CS(NC6H 5)CH2- 
CH2O-CO-C6H5= C 22H200 2N 2S. Aus /J-Phenylaminoathylbenzoat u. Phenylisothio- 
cyanat. F. 145°. Beim Erhitzen mit HC1 Bldg. von 2,3-Diphenylthiazolidin u. Benzoe
saure. — y-Oxydthyldiphenylthioliarnstąff, C15H16ON2S. Durch Erhitzen eines Gemisehes 
von Diphenylthioharnstoff, Aceton u.Athylenoxyd auf 50—55°. F. 145°. Hydrolyse mit 
Alkali lieferte Diphenylharnstoff, Phenylisocyanat bildete mit der OH-Gruppe ein 
Phenylurethan, C22H210 2N3S, vom F. 101°. — Diphenylamid der Thioharnstoff-v.,f}- 
dicarbonsaure, (C6H5NH -C0NH )2CS=Ci5H140 2N4S. Aus dem /?-Athoxyathylathcr des 
Thiocarbonyldiphenyldiharnstoffs mit KSH unter Einleiten von H 2S in die alkoh. Lsg. 
Nadeln, F. 202°. In gleicher Wcise konnten die Thioharnstoffe aus y-Methylphenyl- 
thioharnstoff, y-Methyldiphenylthioharnstoff u. dem 4-Methylather des 1-Phenyl- 
dithiobiurets erlialten werden. — 1,5-Diphenyldithiobiuret, C14H 13N3S2. Durch Thio- 
hydrolyse des Methylathers. F. 149°. —  y-Methyldlher des Thiocarbonyldiurethaiis, 
CH3S • C(NCOOC2H5)NH • COOC2H6. Aus Methylisothioharnstoffsulfat u. Athylchlor- 
carbonat mit KÓH. F. 50—51°. Liefert mit fl. NH3 symm. Dicarbathoxyguanidin 
(F. 165°). — Thiocarbonyldiuretlian, CS(NH-COOC5H5)2. Durch Thiohydrolyse seines 
Methylathers (F. 51°). F. 111—112°. — a-Phenyl-a.-carbathoxy-y-meiliylthioharnstoff, 
C8H5N(COOC2H s)C(NH)SCH3. Aus y-Methylphenylthioharnstoff, Athylchlorocarbonat 
u. Alkali. F. 128°. (Journ. Amer. chem. Soc. 52 . 3322—27. Aug. 1930. Lawrence, 
Kansas, Univ.) POETSCH.

Alfred Pollard und Robert Robinson, Der orientieremle Einflup freier und ge- 
bundener Ionenladungen auf nahe vcrbundene, einfach oder konjugiert ungesattigte Sy- 
steme. V. Nitrierung von Benzyldiathylsulfoniumpikrat. (IV. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 1045.) 
Vff. untersuchen dio Nitrierung von Benzyldiathylsulfoniumpikrat ais Analogon zu 
der yon Benzyltrialkylammoniumsalzen. in  tJbereinstimmung mit den friiher an- 
gestellten theorot. tiberlegungen(C. 1 9 2 8 .1 .1043) tritt die m-Substitutionhierzuruek— 
bedingt durch das verhaltnismaBig schwachereFeld des positiy geladenen Schwefelatoms. 
28% m-Prod. wirden bei 0° mit starker H N 03 (d =  1,51) orhalten; in der Hauptmengo 
entstand das p-Nitroderiv. (61%), dieMenge des o-Isomeren wurde nicht genau bestimmt 
(kleiner ais 10%). Dio mit Alkali unter bestimmten Bedd. auftretenden intensiyen 
Farben dor o- u. p-Verb. sind móglicherweiso auf die Bldg. chinoider Betaino (Formel 

O y —-. ■ ■. + nebenstehend) zuriickzufiihren. — B<nzyldiatliylsul-
q > N = /  CH- SIl, foniumpikrat, C17H190-N3S. Aus dem Bromid (Darst.

aus Diathylsulfid u. Benzylbromid) mit Pikrinsauro 
in W. Aus A. kanariengelbo Nadeln, F. 115— 116°. —  o-Nitrobenzyldiathylsulfonium- 
piliral, C17HIg09N4S. Aus dem Jodid, das aus o-Nitrobenzyljodid u. Diathylsulfid in 
Essigester ernalten wurde. Aus A. tiefgelbe Nadeln, F. 118—120°. — m-Nilróbenzyl- 
dialhylsulfoniumpikrat, C17H i8O0N4S. Darst. analog. Aus A. citronengelbe Tafeln,
F. 147—148°. — p-Nilrobenzyldiathylsulfoniumpikrat, C17HJR0 9N4S. Darst. analog. 
Aus A. kanariengelbo Tafeln, F. 112—114°. — Die Tronnung des beim Nitrierungsvors. 
erhaltenen Isomerengomisches geschah auf Grund der Tatsache, daB die m-Verb. 
viel weniger 1. in A. u. Aceton ist ais die Isomeren u. daB aus einer Essigesterlsg. von o- u. 
p-Pikrat nur letztoros mit A. ausgefallt werden kann. (Journ. chem. Soc., London 
19 3 0 . 1765—69. Aug. Manchester u. London, Univ.) B e r g m a n n .

Charles D. Hurd und Harry Greengard, Die Pyrolyse von Allylarylsulfiden.
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Dio bekannte Umlągerung von Allylaryliithern in o-Allylarylphenole durch. Erhitzen 
lieB sich in analoger Weise bei den entsprechenden Thioiithern durchfuhren. Allyl- 
phenylsulfid u. Allyl-p-tolylmlfid, die in beinahe quantitativer Ausbeute aus Allyl- 
bromicl u. dem Na-Salz des Arylmercaptans erhalten wurden, gingen beim Erhitzen 
am RiickfluBkuhler in o-AllyltJiiophenol, das ais Pb-Salz u. durch Oxydation zur 
o-Sulfobenzoesaure identifiziert wurde, bzw. 2-Allyl-4-methylthiophenol iiber. Ais 
Nebenprod. entstand im ersten Palle eine strohgclbe FI., die wahrscheinlich das bisher 
unbekannte 2-Methyl-2,3-dihydrothionwphthen darstellte. Die entsprechenden Methyl- 
cumarane waren auch bei der Umlągerung der O-Ather beobachtet worden.

V e r s u c h e .  Allylphenylsulfid, CąH5• S • CH2■ CH--CH2. Durch Zusatz von 
Allylbromid zu einer alkoh. Lsg. von Na-Athylat u. Thiophenol. Nach Abdest. von A. 
u. iiberschussigem Allylbromid wurde mit W. verd., die obere ólige Schicht abgetrennt 
u. die wss. Lsg. mit A. extrahiert. Kp.25 104—-106°, Kp.T50 215—218°, nn20'5 =  1,4772.
—  o-Allylthiophenol, (SH)1C6H,,(CH2-CH—CH2)2. Durch 6-std. Kochen des vorigen 
bei 207—240° am RiickfluBkuhler. Kp.X7 183— 190°, no21 =  1,6098. Pb-Salz, (CaHgS)^ 
Pb. Gelber Nd. Bei der Oxydation des Phenols mit KMnO., Bldg. von o-Sulfobenzoe- 
saure, aus W., F. 66—67°. — Allyl-p-tolylsulfid. Analog mit p-Thiokresol. Kp.25123 
bis 127°, nu21 =  1,5711. — 2-Allyl-4-methylthiophenol. Durch 4-std. Kochen des vorigen 
bei 228—264°. Kp.n  190—196°, nn21 =  1,6921. Bei der Oxydation Bldg. von 4-Sulfo- 
isophthalsdure. Pb-Salz des 2-Allyl-4-methylthiophenols, (C10Hn S)aPb. Hellgelbe Nadeln,
F. 330° unter Zcrs. — 2-Mełhyl-2,3-dihydrothionaphłhen. Durch Behandlung des Um- 
lagerungsprod. aus Allylphenylsulfid mit Pb-Acetat, Abfiltrieren des Pb-Salzes u. Ver- 
dampfen des A. aus dem Filtrat. Der Riickstand wurde yon iiberschussigem Pb-Acetat 
abfiltriert u. fraktioniert. Strohgclbe FI., Kp.s 103— 108°, nn =  1,5811. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 3356—-58. Aug. 1930. Evanston, Illinois, Northwestern Univ.) PoETSCH.

Reuben B. Sandin und Wray V. Drakę, Einige Derivałe des Diphenylsulfids 
w id Diphenylathers. Nach der Methode von H a b i n g t o n  u. B a b g e e  (C. 1927. II. 2666) 
synthetisierten Vff. einige O- u. S-Ather, die dem 2,6-Dijod-4-nitro-4'-methoxydiphenyl- 
ather u. der entsprechenden 4-Aminoverb. analog konstituiert waren oder Isomere dar- 
stellten u. zur Darst. von Isomeren des Thyroxins dienen sollen. Wahrend bei dem
S-Ather die erhaltene Ausbeute ziemlich die gleiche Hóhe erreichte wie bei der Synthese 
des entsprechenden O-Athers (ygl. H a e in g t o n  u . B a e g e e , 1. c.), lagen die Ausbeuten 
bei der Darst. der isomeren O-Ather erheblich niedriger. Die Red. der Nitroyerbb. zu 
den Aminen ging glatt von statten; letztere wurden durch Acetyl- oder Benzoylderiw. 
charakterisiert.

V e r s u c h e .  2,6-Dijod-4-nitro-4'-methoxydiphenylsidfid, C13H90 3N J2S. Durch 
Zugeben von 3,4,5-Trijodnitrobenzol u. p-Methoxythiophenol zu sd. Methylathylketon 
u. Versetzen des G-emisches mit K 2C03. Nach Erhitzen am RiickfluBkuhler im H-Strom 
wurde das Rk.-Gemisch filtriert u. abgekiihlt. Aus Aceton oder Methylathylketon
F. 138— 139° (korr.). — 2,6-Dijod-4-amino-4'-methyldiphenylsulfid, C]3H u ONJ2S. 
GrauweiBe Nadeln, F. 172—173° (korr.). Acetylderiv., C15II130 2N J2S. Nadeln, F. 230° 
(korr.). Hydrochlorid, Zers. bei 200°. —  2,6-Dijod-4-nilro-2'-melJu>xydiphenyldiher, 
C13H 90 4N J2. Nadeln, F. 149—150° (korr.). —  2,6-Dijod-4-amino-2'-methoxydiphenyl- 
ather, C1SH U0 2N J2. Nadeln, F. 178—179° (korr.). Acetylu erb., Clr)H lsO:.NJ2. Nadeln,
F. 227—228° (korr.). Benzoylverb., C20H i5O3N J2. Nadeln, F. 239—240° (korr.). Hydro- 
ćhlorid, F. 236—237° (Zers., korr.). — 2~6-Dijod-4-nilro-3'-mctlioxydiphenylMher, 
C13Hi,0 4N J2. Gelbe Nadeln, F. 139—140° (korr.). — 2,6-Dijod-4-amino-3'-methoxy- 
diphenylather, C13H u 0 2N J2. Nadeln, F. 124—125° (korr.). Acetylderiv., C15H130 3N j 2. 
Nadeln, F. 177—178° (korr.). Benzoylderiv., C20H ,5O3N J2. Nadeln, F. 201—202° 
(korr.). Hydrochlorid, F. 132—134° (Zers., korr.). (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3353 
bis 3356. Aug. 1930. Edmonton, Alberta, Canada, Univ.) POETSCH.

A. D. Petrow, Die Bildung von Plienolen aus Cyclohexenondibromidcn. (Journ. 
Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 62. 925—32. 1930. — C. 1930. I. 3432.) T a u b e .

G. Bargellini, Uber die. Konstitution einiger Dibromphenetidine. Die Angaben 
S t a e d e l s ,  der das 2,6-Dibromphenetidin zuerst darstellte (vgl. L ie b ig s  Ann. 217 
[1883]. 67), sind ungenau, wie Vf. in Ubereinstimmung mit J a c k s o n  u. F i s k e  (vgl. 
Ber. Dtsch. chem. Ges. 35 [1902], 1130) feststellt. S t a e d e l s  Verb. vom F . 107—108° 
ist nicht das Nitroderiv., sondern dio Aminoverb., wahrend das 2,6-Dibrom-4-nitro- 
phetiełol bei 59° schmilzt. S t a e d e l  gibt an, daB das 2,6-Dibromphenetidin bei 67° 
schmilzt. — Die experimentellen Angaben iiber 2,6-Dibromphenctidin u. 3,5-Dibrom- 
phenetidin, sowie ihro D eriw . sind bereits C. 1930. II. 1071, die Angaben iiber 2,5-Di-
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bromplienetidin C. 1930. II. 549 referiert. (Gazz. chim. Ital. 60. 559—72. Juli 1930. 
Rom, Univ.) _ F ie d l e r .

E. BureS und J. K0vai'0vic0va, Das VerhaJten von p-Acelphenelidin gegen Chlor 
und Brom. Durch Einw. von fl., trockenem Br auf p-Acetphenetidin entsteht 3,5-Di- 
brom-p-acetphenetidin, dessen Konst. durch Ersatz der NII2-Gruppe gegen H  nach- 
gewiesen wurde; es entstand 3,5-Dibromphenetol. Dio NH 2-Gruppe wurde auch 
gegen Cl, Br u. J  ersetzt. Weiter wurde in der NH2-Gruppe alkyliert bzw. acyliert u. 
im Kern nitricrt. Trockenos, gasformiges Cl groift das p-Acetphenetidin in 2,3,5- u.
6-Stellimg an. Diese Tetrachlorverb. wurde vorschiedenen Substitutionen unterworfen.

V e r s u c h e .  3,5-Dibrom-l-dtlioxy-4-acetaminobenzol, C10H uBr2O2N (I). Aus 
p-Acetphenetidin u. fl., trockenem Br. Aus Bzl. Krystalle, F. 175°. — 3,5-Dibrom-l- 
athoxy-4-aminobenzol, C8H„Br2ON (II). Durch Verseifung von I. Aus verd. A. rosa 
Krystalle, F. 54°. — 3,5-Dibrom-l-athoxy-4-dimethylbenzol, CJ0H13BrON (III). Durch 
Methylierung von II. Aus absol. A. Krystalle, F. 84°. —  3,5-Dibrom-l-dłhoxy-4-bmzoyl- 
aminobenzol, CI5Hi3Br20 2N (IV). Durch Benzoylierung von II. Aus absol. A. Krystalle
F. 159°. — 3,5-Dibrom-l-dthoxy-4-athylaminobenzol, C10Hl3Br2ON (V). Durch Athy- 
lierung von II. Aus absol. A. Nadeln, F. 91°. — 3,5-Dibrom-l-dtlioxy-4-diacetamino- 
benzol, C12H 13Br20 3N (VI). Durch Acetylierung von II. Aus absol. A. weiBe Nadeln,
F. 108°. —  Pikrat von il, C14H)2Br20 8N4. Gelbgrune Krystalle aus absol. A., F. 145°.—
3,5-Dibrom-l-athoxybenzol, C8H8OBr2 (VII). Aus II durch Diazotieren u. Verkochen. 
Gelbes Ol, Kp. 267°. — 3,4,5-Tribrom-l-athoxybenzol, C8H,Br30  (VIII). Aus II durch 
Diazotieren u. KBr +  Cu-Bronze. Aus vcrd. A. gelblichc Nadeln, F. 72°. — 3,5-Di- 
brom-l-athoxy-4-monojodbenzol, C8H7Br2JO (IX). Darst. analog VIII. Aus A. +  A. 
braungelbe Krystalle, F. 99°. — 3,5-Dibrom-l-athoxy-4-mcmochlorbenzol, C8H7Br2C10 (X). 
Aus II durch Diazotieren des Chlorhydrates u. Cu-Bronze. Aus A. orangegelbe Krystalle,
F. 42—44°. — 3,5-Dibrom-l-dthoxy-4-mononitrobenzol, C8H7Br20 3N (XI). Aus VII 
durch Nitrieren, F. 128°. —  3-Monobrom-5-mononitro-l-dthoxy-4-aminobenzol, C8H„- 
BrN20 3 (XII). Aus II durch Nitrieren. Aus A. gelbgrune Nadeln, F. 108°. — 3,4,5-Tri- 
brom-l-dthoxy-2-mononitrobenzol, C8H6Br30 3N (XIII). Aus IX durch Nitrieren. Aus 
absol. A. gelbe Krystalle, F. 52—53°. —  3,S-Dibrom-l-dthoxy-4-aminobenzol, C8H9 • 
Br2ON (XIV). Aus X I durch Red. mit Zn-Staub. Aus verd. A. weiBe Nadeln, F. 53— 54°.
— 2,3,5,6-Tetrachlor-l-athoxy-4-acetaminobenzol, C10H9Cl,O2N (XV). Durch Chlorieren 
von p-Acetphenetidin. Aus absol. A. weiBe Nadeln, F. 226°. — 2,3,5,6-Tetrachlor-l- 
athoxy-4-aminobenzol, C8H,0NC14 (XVI). Durch Verseifung von XV. Aus absol. A. 
schwach rosa Krystalle, F. 96°. — 2,3,5,6-Tetrachlor-l-athoxybmzol, C8H6C140  (XVII). 
Aus XVI durch Diazotieren u. Verkochen. Aus verd. A. weiBe Nadeln, F. 56°. —
2,3,4,5,6-Penłachlor-l-athoxybenzol (XVIII), C8H5C150 . Aus XVII durch Diazotieren u. 
Cu in salzsaurcr Lsg. Aus A. gelbe Nadeln, F. 75°. — 2,3,5,6-Tetrachlor-4-moiióbrom-l- 
athoxybenzol, CgH6Cl4OBr (XIX). Aus XVII durch Diazotieren und KBr +  Cu-Bronze. 
Aus A. gelbe Nadeln F. 81°. — 2,3,5,6-Telraehlor-4-monojod-l-athoxybenzol, C8H50JC14. 
Darst. analog XIX. Aus verd. A. gelbe Krystalle, F. 79°. — 2,3,5,6-Tetrachlorchinon, 
C„C140 2. Aus XVI durch Diazotieren u. Verkochen. Aus Gemisch von A. u. A. 
goldgelbe Krystalle; sublimiert ohne zu schmelzen. (Casopis Ćeskoslovenskeho 
Lekń.rnictva 10. 197—202. 233—39. 15/9. 1930.) Ma u t n e r .

Arthur Lapworth und Richard Hehnuth Fred Manske, Uber die Einfliissc, 
die die thtrmodynamische Stabilitat der Cyanhydrine von Carbonylverbindungen be- 
herrschen. II. Dissoziationskonstanten einiger Cyanhydrine von Methylalkylketonen und 
Phenylalkylketonen. (I. vgl. C. 1928. II. 2140). Nach der in der I. Mitt. (1. c.) be- 
schriebenen Methode wurden bei 20 ±  0,05° in 96%ig. A. dio Dissoziationskonstanten 
der Cyanhydrine folgender Ketone bestimmt: Aceton (3,05-10-2), Methylathylketon 
(2,65), Methyl-n-propylketon (3,55), Methyl-n-butylkełon (2,2), Methylisopropyiketon(l,5ó), 
Methyltertiarbutylketon (3,1), Methylbenzylketon (2,15), Methyl-[}-phenathyllcetom (3,5), 
3Iethyl-(y-phenylpropyl)-keton (3,6). —  Phenylmethyllceton (130), Phenylalhylketmi (60), 
Phenyl-n-propylkelon (90), Phenyl-n-butylketw (115), Phe7iyl-n-phenyliceton (1,0), 
Phenyl-n-hexylketon (1,45), Phenylisopropylketon (25), Phenylisóbutylketon (155), 
Phenylisoamylkelon (155), Phenylisohexylkelon (125), Phenylterlidrbutylketm (9), 
Phenylcyclohexylkelo7i (40). Die Phenylketone wurden, soweit sie nicht kauflich waren, 
fast alle nach der FRiEDL-CRAFTSschen Methode dargostellt, das bisher unbekannte 
Phenylisohexylketon, C13HlaO hat Kp.740 273—274°. — Phenylcyclohexylketon, C13H 160 4. 
Aus Benzonitril u. Cyclohoxylmagnesiumbromid. Aus PAe. F. 57°. — Methyl-[y-phenyl- 
propyl\-keto)i, Cu H140 . Aus /S-Phenylathylacetessigester, Kp.ł0 160—163°, mit Atzkali
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in wss. A. Ol, Ivp.7.10 242,5°. — Dio Vff. diskutieren die erlialtenen Resultate u. heben 
horror, daB Ersatz des Aldehydw&sserstoffs durch Methyl u. noch mehr durch Phenyl 
die Dissoziationskonstanfce des Cyanhydrins erhóht, letzterenfalls offenbar infolge des 
energot. bogiinstigten Zustands, don dio Konjugation zwischen Phenyl u. Carbonyl 
darstellt. Ersatz von Wasserstoff am a-C-Atom eines Ketons durch Alkyl oder Phenyl 
stabilisiert umgekehrt das Cyanhydrin, ahnlich wie o-Substituenten beim Benzaldehyd 
(I. Mitt.). Am /}-C-Atom eintretende Methyl- oder Phenylgruppen haben hingegen 
uberraschenderweise so gut wie keine W rkg. Eine Ausnahme bildet der tlbergang 
vom Isopropyl- zum  tert. Butylaceton, der ron einem Ansteigen der Dissoziations- 
konstante begleitet ist. —  Vff. yerm uton einen  Z usam m enhang zw ischen dem  
stabilisierenden EinfluB der a-Substitution u. der Konstantę a in der VAN d e r  
W AALSschen G leichung. (Journ. chem . Soc., London 1930. 1976—81. Aug. 
Manchester, Univ.) B e iłg m a n n .

Hans Meyer und Harry Raudnitz, tJber Mellitsaure und ihre Derivate. (Vgl.
C. 1914. II. 623.) Fur die Darst. von Mellitsaure eignete sich von versehiedenen Graphit- 
sauren ais ausgezeichnetes Ausgangsmaterial das Carboraffin ( A u s s i g e r  V e r e i n  
f. c h e m .  u. m e t a l l u r g .  P r o d u k t i o n ) ,  aus dem die Saure in 3 2 - 40%ig. 
Ausbeuto erhalten wurde. 200 g Carboraffin wurden innerhalb 2 Stdn. in 1600 ccm 
H N 03 (D. 1,5—1,52) eingeruhrt u. die gebildete braunschwarze Suspension 24 Stdn. 
im Kolben auf dem Wasserbad erhitzt, darauf nach Zusatz von 0,2°/0 Vanadinsaure 
weitere 70—80 Stdn. am RuckfluBkiihler gekocht. In die rote Lsg. wurden weitere 
100—200 ccm starkster H N 03 eingetragen, eventuell unter Zusatz von 100 ccm konz. 
H 2S 04, u .  solange erhitzt, bis die Lsg. eine hellgelbe Farbę annahm. Darauf wurde 
zur Trockne eingedampft oder bei Ggw. ron H2SO., bis zum Beginn des Schaumens 
eingeengt u. die Mellitsaure durch W.-Zusatz ausgefallt. Zur Darst. der rcinen Saure 
wurde das Rohprod. iiber das NH4-Salz in das hellgriino Cu-Salz, C120 12Cu3, ubergefiihrt, 
das bei Behandlung mit wenig konz. HC1, Verdiinnen mit W. u. Einleiten ron H2S 
die freie Saure lieferte. —  Phenolmellitein, C4RH360 ]5. Aus der Mellitsaure u. Phenol 
mit SnCl, bei 110—120°. Nach Roinigen rotlichgelbes sandiges Pulver, in Alkalien 
mit blutroter, in konz. HSO.,, A., A. u. Essigester mit roter Farbo 1. Die Substanz ist 
ais Carbinolverb. aufzufassen, da die Anwesenheit ron 3 Moll. Krystallwasser wegen 
ihrer Bestandigkeit beim Erhitzen unwahrscheinlich ist. — Pyrogallolmellitein. Mit 
Pyrogallol bei 160° bis zum Festwerden der M. Blauschwarzes Pulror, in Alkalien 
mit dunkelvioletter Farbo 1., ebenfalls 1. in h. W. u. Eg., unl. in Bzl. u. A. Lieferte 
mit Dimethylsulfat u. KOH eine Substanz der Zus. C60H.18O2i, die entweder Hexa- 
'pijrogallolmellitebidodekainetliylather oder Hezapyrogallolmelliteinnonamcthyldłhertrime- 
łhylesłer darstellte. Beim Erhitzen des Pyrogallolmelliteins mit konz. H2S04 auf 
190° Bldg. von MeUitcoerulein, schwarzes glanzendes Pulver. — Mellitsauretri- 
anhydrid, C120;,. Aus der Saure durch Erhitzen mit Acetylchlorid im EinschluBrohr 
auf 120° oder durch 3-std. Kochen mit Essigsaureanhydrid. — Mdlitsauredianhydrid, 
C12H2O10. Durch Einw. von Thionylchlorid oder durch 1/2-std. Erhitzen der Saure 
mit Essigsaureanhydrid. — Bei der Kondensation von Mellitsauretrianhydrid mit Bzl. 
nach F r ie d e l-C r a f ts  (vgl. P h ilip p i, C. 1922. III. 989) Bldg. von Tribcnzoylbenzol- 
tricarbonsaure, die ein gelblich gefarbtes Pulver darstellte u, zur Reinigung mit Thionyl
chlorid in das Pseudoclilorid, C30H ,5O6Cl3, ubergefiihrt wurde, das aus Bzl. in kleinen 
Nadeln vom F. 239° krystallisierto. Das ecMe Chlorid, aus dem Anhydrid mit PC15, 
bildete ein braunes Ol, der Trimcihylcster, C33H 24O0, wurde ais amorphes Pulver er
halten.— Hexaoxyantliratrichinon, C3i,H120 i2. Durch Eintragen von Mellitsaure- 
anhydrid u. Hydrochinon in eine auf 200° erwarmte Schmelze von Natrium-Aluminium- 
chlorid. Schwarzes Pulver, in H2S 04-Borsaure mit blauer Farbo 1., eharakterist. Ab- 
sorptionsstreifen bei 665, 605, 565. Acetylderiv. — Phenolpyrmnellitein, C34H220 8. 
Aus Pyromellitsaure u. Phenol mit SnCl., bei 115—120°. Schwach rosa gefarbtes 
Pulver, das sich oberhalb 180° zers. LI. in A. u. Aceton, unl. in W. u. verd. Sauren. 
Tetraacetylderiy., Cl|2H ,0O,2. Farbloses Pulver, 11. in Aceton u. Eg., zl. in den Alkoholen, 
swl. in Bzl. Tełramełhyl&ther, C,8Hp00 3. Mit Dimethylsulfat. GelblichweiBes Pulver, 
das unterhalb 100° schmilzt. Tełradthylather, Cł2H380 8. Golbliehes Pulver. — Odabrom• 
phe.nolpyromdliU.in, C34H140 8BrR. Aus einer sd. Lsg. des vorigen in A. mit Br in Eg. 
Schwach gelbliches Pulver, in Alkalien mit veilchenblauer, in H2S 04 mit roter Farbo
11. — Zusammenstellung der Farbrkk. verschiedener organ. Substanzen mit Mellit
sauretrianhydrid vgl. Original. — Mol.-Verb. von Mdlilsauretrianhydrid mit Naphthalin 
(1:1). Orangeroto Nadeln. Mol.-Verb. mit Anthracen (1 :1). Dunkelblaue Nadeln.
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Mol.-Verb. mit Phenanthren (1:1). Ziegelrote Krystalle. Mol.-Verb. mil Veratrdl(l :l).ji 
Hellbraune Krystalle. (Ber. Dtscli. chem. Ges. 63. 2010—18. 17/9. 1930. Prag, DebŁsclic'1 
Uniy.) Poe^SÓh.'^

Fritz Lieben und Erwin v. P&phazy, Vber die Hydriarung von AminoiHM&n. - 
Vff. untersuchten die Reduzierbarkeit von Aminosauren fiir sich u. in EiweifibydrS^ 
lysaten 1. mit Na-Amalgam, 2. katalyt. Tyrosin, Tryptophan u. Histidin  werden voht 
Na-Amalgam nicht, Cystin dagegen glatt zu Cystein reduziert. Diese Red. geht aber 
in EiweiBhydrolysaten nur teilweise vor sich. — Die katalyt. Hydrierung mit Pt auf 
Kohle oder P l0 2 gelingt bei Tyrosin u. Phenylalanin, wio bereits bekannt, ferner bei 
Tryptoplian, Diozyplienylalanin u. Adrenalin, dagegen nicht boi Cystin u. Histidin. 
Im allgemeinen wurden nicht mehr ais 3 H2 addiert. Nach Aufnahme von 2 H2 sinkt 
die Rk.-Geschwindigkeit erheblich ab. Beim Tyrosin ist die MiLLONsche Rk. nach 
Aufnahme von 1 H2 noch quantitativ erhalten, erst bei weiterer H2-Aufnahme nimmt 
ihre Intensitat ab. Nach Absorption des 3. H 2 ist die Rk. ncgativ. Beim Brenzcatechin 
u. seinen D eriw . nimmt die Farbrk. mit FeCl3 boi fortschreitender Hydrierung konti- 
nuierlich ab u. ist nach Aufnahme des 3. H 2 versehwunden. Beim Tryptophan ist 
die Rk. von VoiSENET sehon nach Aufnahme von 2 H 2 verschwunden. — Die Red. 
des Cyslins nach B er g m a nn  mit Pd-Mohr wird bestiitigt. Tyrosin, Phenylalanin 
u. Histidin lassen sich auf diesem Wege nicht hydrieren. In EiweiBhydrolysaten wird 
die katalyt. Hydrierung nicht durch Cystin u. Histidin, sondern noch durch andere 
Stoffe, wolche S u. Aldohydgruppen enthalten, gestórt. Glucose u. Fructose hommen 
die katalyt. Hydrierung nicht. (Biochem. Ztsclir. 225. 227—37. 28/8. 1930. Wien, 
Univ.) Oh l e .

George H. Law und Treat B. Johnson, Die Chemie der Diarylsulfide. III. Syn- 
these des Thiothyronins. (II. vgl. C. 1929. II. 303.) Die Beobachtung (B ass u . J o h n
so n , C. 1930. II. 383), daB Diarylsulfidderiw. keimtótendo u. antisept. Eigg. besitzen, 
veranlaBte die Vff., die dem Phenylalanin u. Tyrosin entsprechendcn, sich vom Di- 
phenylsulfid abloitenden a-Aminosauren I u. II zu synthetisieren. II ist das S-Isologe 
des Desiodothyroxins (vgl. die Synthese des Thiotyrosins, JOHNSON u. B r a ntlec h t , 
Journ. biol. Chemistry 12 [1912]. 175). Aus p-Methyl- u. p-Athoxy-p'-cyandiplienyl- 
sulfid wurden nach der bekannten Methode von St e p iia n  durch Red. u. anschlieBende 
Hydrolyse die korrespondierenden Aldeliyde dargestellt, diese nach AVHEELER u . 
H offm an  (Journ. Amer. chem. Soc. 45 [1911]. 368) mit Hydantoin gekuppelt, dio 
Prodd. reduziert u. dann alkal. hydrolysiert. Der Athosykórper wurde schlieBlich 
mit HBr entalkyliert. ____ ____

I  CH.—< ~ > - S - <  CH2.CH(NHa).COOII

II  H O -<^ ^ > - S - < ^  \ - C H 2-CH(NH2)-COOH

V e r s u c h e .  p-Athoxy-p'-nitrodiphenylsulfid, C14H 130 3NS. Aus p-Athoxythio- 
phenolnatrium (Darst. aus Phenetidin nach L e u c k a r t , Journ. prakt. Chem. [2] 41 
[1890]. 179; Kp. 238—241°) u. p-Nitrochlorbenzol in A. Aus A. Nadeln, F. 96°. — 
p-Methyl-p'-nitrodiphenylszdfid, Cj3H u 0 2NS. Aus p-Thiokresol u. p-Nitrochlorbenzol. 
Aus A. golbe Nadoln, F. 81,5°. — p-Athoxy-p'-aminodiphenylsulfid, C14H 15ONS. Aus 
der entsprechenden Nitroverb. mit SnCl2 u. HC1 in verd. A. Aus A. F. 53°; Ghlarhydrat, 
F. 184—185°. — p-Methyl-p'.aminodiphenylsulfid, C13H 13NS. Darst. analog. Aus A. 
F. 73,5°; Chlorhydrat, F. 183—184°. — p-Athoxy-p'-cyandipJu.nylsulfid, Cir,H13ONS. 
Aus dem Amin nach S a n d m e y e r . Aus verd. Essigsaure farblose Prismen, F. 95—96°. — 
p-Athyl-p’-cyandiphenylsulfid, C14H n NS. Aus dem Amin nach SANDMEYER oder aus 
p-Aminobenzonitril u. p-Thiokresol nach ZiEGLER (Bor. Dtscli. chem. Ges. 23 [1890]. 
2471). Aus verd. Essigsaure Tafeln, F. 102—103°. — p-Athoxydiphenylsulfid-p'-carbon- 
sdure, C15H140 3S. F. 201—202°. —  p-Hethyldiphenylsulfid-p'-carbonsaure, Ci4H120 2S. 
F. 197—198°. — p-Athoxydiphenylsulfid-p’-aldehyd, Ci6H140 2S. Aus dem Nitril in 
Chlf, mit oiner Lsg. von SnCl2 in ather. HC1 bei 0°; Sattigen mit HC1 u. Hydrolyse 
des ausfallenden Aldiminchlorhydrats mit sehr verd. HC1. Aus verd. Essigsaure Tafeln, 
F. 83°. Phenylhydrazon, C21H20ON2S, aus A. gelbe Nadeln, F. 126—127°. — p-Methyl- 
diphenylsulfid-p'-aldehyd, C14H12OS. Darst. analog. Aus verd. Essigsaure Tafeln,
F. 69°. Phenylhydrazon, C20H 18N2S, aus A. gelbe Tafeln, F. 149—150°. — p-(4-Methyl- 
phenylthio)-benzylide>ihydantoin, C17H 140 2N2S. Aus dem entsprechenden Aldehyd durch 
Kochen mit Hydantoin u. Na-Acetat in Eg.-Acetanhydrid. Aus yerd. A. F. 239—240°.
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— p-(4-Atlioxyplienyllhio)-benzyłidenhydantoin, ClgHla0 3N2S. Darst. analog. Ans yerd. 
A. Nadeln, F. 254°. — p-(4-Methylphenylthio)-benzylhydanioin, C17H10O2N2S. Aus dem 
entsprechenden Benzylidenderiv. mit 2,5%ig. Na-Amalgam in A., Ansauern u. Fallen 
mit W. Aus verd. A. Tafeln, F. 187—189°. — p-(4-Athoxyphenylthio)-benzylhydantoin, 
C18H1B0 3N2S. Darst. analog. Aus verd. A. Nadeln, F. 184—185°. — p-(4-Methyl- 
phenylthio)-phenylalanin, C16H 170 2NS (I). Aus dem reduzierten Hydantoin durch 
Kochen mit starkem Barytwasser, Fallen des Chlorliydrats (farblose Prismon, Zers.- 
Punkt 205—207°) mit HC1 u. Umsetzung seiner wss. Lsg. mit Na-Acetat. Umlósen 
aus Alkali mit Essigsaure. Zers.-Punkt 198—200°. Gibt die Ninhydrinrk. Das Na-Salz 
krystallisiert aus verd. NaOH in Nadeln. — p-(4-Athoxyphenylthio)-phenylalanin, 
C17H190 3NS. Darst. analog. Zers.-Punkt 208—210°. Ghlorhydrat, Zers.-Puiikt 218 bis 
220°. — p-(4-Oxyphenylthio)-phenylalanin, Thiotyronin, Clr,H150 3NS (II). Aus dem 
vorigen mit 48%ig. HBr in Eg.-Essigsaureanhydrid bei 90°. Reinigung aus Alkali 
mit Essigsaure oder aus HC1 mit Na-Acetat. Farblose rundę Krystalle, Zers.-Punkt 
240—242° (Schwarzfiirbung bei 230°). Gibt die Ninhydrin-, aber nicht eindeutig die 
M lLL O N -R k. fiir Tyrosin. (Journ. Amcr. chem. Soc. 5 2 . 3623— 27. Sept. 1930. New- 
Hayen, Connecticut.) BERGMANN.

G. Chavanne und O. Miller, Bildung ton Wasserstoff und gesattigten, gasfórmigen 
KoMenwasserstoffen durch Einwirkung von Sauerstoff auf cyclischa gesaltigte Kohlen- 
wasserstoffe mit Seilenketten bei Temperaturen urn 100°. Vff. untersuchen die Einw. 
von 0 2 auf 1,2-, 1,3- u. l,4-Dimethylcyclohexan sowie 1 ,2 -u. 1,3-Dimetliylcyclopentan 
bei Tempp. unterhalb des Kp. der KW-stoffe u. 0 2-Drucken unter 1 at. Die Cyclo- 
hexanderivv. wurden gewonnen durch Hydrierung der entsprechenden reinen Xylole 
mit Pt-Schwarz boi gewóhnlichcr Temp. oder Ni bei 180°. Befreiung des Rohprod. 
von Aromaten mit k. H N 03-H2S 0 4 u. konz. H2S 0 4, hierauf Waschen mit Alkali u. 
W., Trocknung u. Dest. Die Cyclopcntanderiw. ergaben sich aus den a- u. /?-Methyl- 
cyclopentanonen u. iiberschiissigem CH3MgJ, folgende Dehydratation des tertiaren 
Carbinols, Hydrierung des letzteren nach W i l l s t a t t e r  u. Reinigung mit H 2S 04 usw. 
wie yorhin. Angeschlossen werden auch die uiwollstandigen Ergebnisse der Osydation 
von l-Methyl-3-n-buiylcyclopc.ntan (ans /?-Methylcyclopentanon u. n.-C.,HgMgBr) u. von 
1,3-Dimełhylcyclopentanol-l. Letzteres sowie die Cyelohexane wurden bei ca. 100°, 
die Cyclopentane bei 85—90° (das 1,3-Dimethylcyclopentan auch bei gewóhnlicher 
Temp. in Ballons) in der friilier beschriebenen Apparatur (ygl. C. 1930. II. 58) oxydiert 
unter automat. Zufiilirung von aus Oxylith u. W. entwickeltem, etwas N-haltigem 0 2. 
Die Dauer der Einw. betrug 2—8 Wochen. Analysenmethode: Best. von C02 mit 
konz. KOH, von 0 2 mit alkal. Pyrogallol u. von CO mit ammoniakal. Cu2Cl2 oder 
durch fraktionierte Verbrennung iiber CuO im reinen N-Strom; durch Anwendung 
der letzteren in einer dem App. von U b b e lo h d e  u .  C astro  (Gasbeleuchtung 1918, 811) 
nachgebildeten Vorr. gelang auch die Best. von H , u. der gesatt. gasfórmigen KW- 
stoffe evtl. neben CO. Bei 275° yerbrennen namlich CO u. H 2 allein, wahrend erst 
bei 800° die Verbrennung von CH4 u. seiner Homologen erfolgt. Die Best. der bei — 78° 
einen maximalen Dampfdruck aufweisenden u. in einem auf diese Temp. abgekiihlten 
Rohr (neben unverbrauchtem KW-stoff) zuriickgehaltencn Homologen erfolgte durch 
Fraktionierung des Gases bei langsamem Durehgang durch ein in fl. 0 2 gekuhltes, 
eyakuiertes MoiSSANsches Rohr. Bzgl. der Natur u. Menge der bei den einzelnen 
Verbb. erhaltenen Prodd. muB auf das Original verwiesen werden. Aus diesen Daten 
ergibt sich, daB diese cycl. KW-stoffe bei Oxydation bei der angegebenen Temp. nur 
einige Tausendstel 0 2 unyerbrancht zuriicklassen u. hierbei C02, CO, CHt u. seine 
Homologen sowie auch H2 bilden, dessen Entstehung wohl auf die Selbstoxydation 
von 1,3-Dimethylcyclopentan zuruckzufiihren ist. Die Natur der CH4-Homologen 
hangt von der Konst. des oxydierten KW-stoffs ab. (Buli. Soc. chim. Belg. 39. 287—97. 
Juli 1930. Brussel, Univ., Lab. f. Allg. Chem.) H erzog .

S. A. Busse und H. L. Gurewitsch, U ber die Einwirlcung von Semicarbazid auf 
Pulegon. Bei der Einw. von Semicarbazid auf Pulegon nach der yon B e c k m a n n  u. 
P l e i s s n e r  (L ie b t g s  Ann. 262. 6) fiir das Hydroxylamin des Pulegons angegebenen 
Methode konnten Yff. auBer dem Hydrazodicarbonamid ein laystallin. Prod. vom F. 156 
bis 157° erhalten, das sich in seiner Zus. nicht von dem gewóhnlichen Semicarbazon 
unterschied, aus dem aber mit yerd. Sauren das Pulegon nicht wieder regeneriert werden 
konnte. Da in der erhaltenen Verb. in Analogie zur Bldg. der ScHOLZschen Base aus 
Mesityloxyd (vgl. LocQ U IN u. H e i lm a n n ,  C. 1929. II. 2048) ein Pyi-azolring yorliegen 
konnte, wurde zum Beweis der Konst. Pulegon mit Hydrazinhydrat zum Pulegon-
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pyrazolin (I, R =  H) kondensiert, u. dieses mit Cyansaure umgesetzt. Das erhaltene 
Carbaminyl-[pulegonpyrazolin] (I, R =  CO-NH2) erwies sich ident. mit obigem Konden- 
sationsprod.

V e r s u c h e .  Pulegonpyrazolin, C10Hl8N2 (I, R =  H). Durch. Zugeben einer 
Mischung aus 25 g Pulegon u. 12,5 g CH3OH zu einem Gemisch aus 32 g Hydrazinhydrat 

u. 12,5 g CH3OH, Erhitzen auf dem Wasserbad, Ablriihlen, 
Verdunnen mit Pottaschelsg. u. Extraktion mit A. Kp.u _12 
113,7—114°. —• Carbaminyl-[pyrazolinpulegon], CuH190 3N  
(I, R =  CO-NH2). 1- Durch Żusatz von K-Cyanat zu einer 
Lsg. des vorigen in Eg., 2-tagigem Stehenlassen, darauf 
Neutralisation mit Pottasche u. Extrahieren mit A. 2. Durch 
Erhitzen einer Mischung von Pulegon in A. u. A. u. salz- 
saurem Semicarbazid in Ggw. von Na-Acetat am Ruckflufi- 
kiihler. Aus PAe. zarte Nadeln vom P. 156—157°. 11. in A., 

A., Bzl. u. Chlf. Ais Nebenprod. hellgelbe Krystalle vonHydrazodicarbonamid, C2H(j02N4. 
Aus W. Nadeln vom F. 242—243°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 2209—11. 17/9. 1930. 
Moskau, Staatl. Chem.-pharmazeut. Forsch.-Inst.) PoETSCH.

John C. Bailar jr., Die Wirkung von Subslituenten auf die Umlagerung von Benz- 
pinakon. Die Best. der relativen Wanderungsleichtigkeit zweier Radikale bei intra- 
molekularen Umlagerungen laBt sich im Fali von Pinakonen des Typs (I) loicht aus- 
ftihren, weil /?-Pinakoline (R)3C-CO-R durch Alkali in R3CH u. RCOOH zerlegt werden. 
Die Zus. des Umlagerungsprod., das aus den beiden Pinakolinen (II u. III) in dem 
angefuhrten Fali bestehen kann, laBt sich aus dem Aquivalentgęwicht des bei der 
Alkalispaltung entstelienden Sauregomisches berechnen, da dio Aquivalentgewichte 
der beiden entstehenden Sauren R2-COOH u. RjCOOH bekarmt sind. Die orhaltenen 
Werte sind innerhalb 5% genau.

I R ^ Y  II R2--)C-CO-E, und III  R ^ C -C O -R ,
OH OH R /  R /

1,2-Diphenyl-l,2-di-o-tohjlglylMl, C28H260 2. Aus o-Methylbenzophonon nach GOM- 
BERG u. B a c h m a n n  (C. 1927. I. 1451) mit Mg u. MgJ.,. F. 156°. LieB sich nicht 
umlagern. — 1,2 Diphenył-1,2-di-m-tolylglykol, C2aH2(j02. Darst. analog, F. 147—148°. 
Verhaltnis der Wanderungsgeschwindigkeit von m-Tolyl u. Phenyl 0,6: 1. — 1,2-Di- 
phenyl-l,2-di-p-athylplienyl~glykol, C30H30O2. Darst. analog, F. 162—163°. Ver- 
haltnis der Wanderungsgeschwindigkeit von p-Athylphenyl u. Phenyl 5:1.  — p-Iso- 
propylbenzophenon, C10H16O. Aus Benzoylchlorid u. iiborschussigem Isopropylbenzol 
mit A1C13. Farbloses Ol, Kp.10 197°. —  l,2-Diphenyl-l,2-di-(p-isopropylphenyl)-glykol, 
Q)2H310 2. Darst. wie oben, F. 161—162°. Yerhiiltnis der Wanderungsgeschwindigkeit 
von p-Isopropylplienyl u. Phenyl 9:1.  — Di-(p-isopropylphenyl)-phenylbenzoylmethan, 
C32H320 . Durch Pinakolinumlagerung des vorigen mit Eg. u. J (dieses Verf. wurde 
in allen Fallen angewandt). Aus Eg., F. 140°. Kalispaltung fiihrtc zu dem nicht 
krystallin. Di-pisopropyltriphenylinethan, C25H28. — 4-Methyl-4’-athylbenzophenon, 
C16H160 . Aus p-Methylbenzoylchlorid u. Athylbenzol. Ol, Kp.10 215°. — 1,2-Di- 
p-tolyi-l,2-di-(p-athylphenyl)-glykol, C32H340 2. Darst. wie iiblich, F. 155—156°. Yer- 
haltnis der Wanderungsgeschwindigkeit von p-Tolyl zu p-Athylphenyl 3 : 1 . — 1,2-Di- 
p-tolyl-l,2-di-p-biphenylglykol, C40H34O2. Wie iiblich, F. 175—176°. Verhaltnis der 
Wanderungsgeschwindigkeit von p-Tolyl- u. p-Biphenylyl 1:1.  — 1,2 Di-p-tolyl- 
1',2-di-a-naphlhylglykol, C36H30O2. Wie iiblich, F. 150°. Verhaltnis der Wanderungs
geschwindigkeit yon p-Tolyl u. a-Naphthyl 1:1,14. — l,2-Di-o-anisyl-l,2-diphenyl- 
glykol, C29H260 4. Aus o-Methoxybenzophenon mit Zinli u. Eg., F. 168—169°. Um
lagerung lieB sich nicht erreichen. — 1,2-Di-m-anisyl-l,2-diphenylglykol, C2SH20O4. 
Aus dem Keton mit Zink u. Eg., F. 139—141°. Verhaltnis der Umlagerungsgesehwindig- 
keit von m-Anisyl u. Phenyl 0,2: 1. — m-Methoxybenzamid, CgH90 2N. Aus dem Chlorid 
mit Ammoniak. Krystallin., F. 130°. — m-Mełhoxybenz<mitril, CgH7ON. Aus dem 
Amid. Kp.34 140°. C6H5MgBr lieforte m-Methoxybenzophenon. —  l,2-Di-p-anisyl-l,2- 
di-a-naphthylglykol, C36H30O4. Aus Anisil mit Naphtliylmagnesiumbromid, F. 143—  
144°. Verhiiltnis der Wanderungsgeschwindigkeit y o u  p-Anisyl u. a-Naphthyl 2 : 1.

Bei einer Diskussion der eigenen Werte u. der anderer Autoren erhalt Vf. folgende 
Reihe der Wanderungsleichtigkeiten (Phenyl =  1): p-Anisyl ca. 40; a-Naphthyl 
ca. 18; p-Tolyl 12—15; p-Biphenylyl 12,5; p-Isopropylphenyl 9; p-Athylphenyl 5;

CH3
CH

H j C /^ C H ,
Hsd ^ ^ C = = = N

CH
(C H ,) /-----------N-R
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p-Fluorphenyl 1,8G; p-Jodplionyl 1; p-Bromphenyl 0,75; p-Chlorplienyl 0,G6; m-Tolyl
0,6; m-Anisyl 0,2; o- u. m-Brompheny], o- u. m-Chlorphenyl, o-Tolyl, o-Anisyl sehr 
klein. —  Die Unmdglichkeit der Umlagerung des Di-o-tolyl- u. Di-o-anisyldipheny]- 
glykols wird nach L ag r a YE (C. 1928. I. 1031) durch die hohe Yalenzbeanspruehung 
der o-substituierten Phenyle gedeutet. DaB p-Isopropyl weniger leicht wandert ais 
Methyl, aber leiehter ais Phenyl, diirfte mit der Struktur der Seitenkette zusammen- 
hangen. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3596—3603. Sept. 1930. Urbana, Illinois, 
Univ.) B e r g m a n n .

Walter Cale Davies, Robert Sinclair Dixon und W illiam Jacob Jones, Syn- 
thcsen miltels Amyhnagnesiumhalogeniden. II. Die Redulction von Benzophenon. 
(I. vgl. C. 1930. II. 541.) Bei der Einw. von n-Pentyl-, d 1-/S-Methylbutyl- u. y-Methyl- 
butylmagnesiumhalogeniden auf Benzophenon wurde Red. des letzteron zu Benz- 
hydrol u. Benzpinakon festgestellt. Yff. nehmen an, daB sich CnH2n+1MgX mit Benzo
phenon zu den Radikalen CnHjn+i u. (C6H5)2C-OMgX umsetzt. Diese kónnen sich 
entweder symm. dimerisieren zu C2nH4n+2 (in der Tat wurde Decan isoliert) u. der 
Halogenmagnesylverb. des Bonzpinakons oder sich stabilisieren zu CnH2n u. 
(C6H6)2CH(OMgX), das bei der Hydrolyse Benzhydrol liefert. Das Auftreten roter 
Earbe beim Vereinigon der Komponenten wird auf die Bldg. des ketylahnlichen 
(C6H5)2C-OMgX zuriickgefiihrt. (Journ. chem. Soc., London 1930. 1916—21. Aug. 
Cardiff, Univ. College, The Tatem Lab.) B e r g m a n n .

N. W. Wiljams, Ober die Einimrkung der salpetrigen Saure auf primdres Tetra- 
hydro-a-furfurylamin. Bei Einw. yon AgN 02 auf a-Furfurylaminchlorhydrat in W. 
u. Dest. des Rk.-Prod. fand fast augenblicldich Verharzung statt. — Tetrahydro- 
u.-furfurylamin, C5Hu ON wurde durch katalyt. Red. aus Furfurylamin dargestellt. 
Das Chlorhydrat wurde in wss. Lsg. mit A gN 02 behandelt u. bis zum Aufhóren 
der N 2-Entw. gekocht. Aus dem Rk.-Prod. wurde eine Eraktion, D .16>6 1,0665, 
ni)i5,5_ i )4 5 4 j> Kp.25 86,5—87° erhalten, dereń Konstanten dem prim. Tetrahydro- 
cc-furfurylaltcohol entsprechen. Endgultige Schlusse konnten aber aus der Unters. 
noch nicht gezogen werden. (Compt. rend Acad. Sciences U. R. S. S. [russ.: Doklady 
Akademii Nauk S. S. S. R.] Serie A. 1930. 424.) SCHONFELD.

Q. Mingoia, V er suche zur direkten Synthese ton Oxindolen und uber einige Jod- 
indole. (Vgl. C. 1 9 2 9 .1. 2646.) Yf. beabsichtigt, die Yerschiedenen tautomeren OxindoIe 
durch weniger indirekte Synthesen ais bisher ublich darzustellen u. zu dem Zweck 
erst die yerschiedenen Jodindole iiber dio entsprechenden Queeksilberverbb. zu ge
winnen, die dann, mit feuehtem Silberoxyd behandelt, in die Oxindole iiberfiihrt werden 
sollen. — Mit Mercuriacetat in gesatt. wss. Lsg. reagiert Indol leicht unter Bldg. der 
Salze des Dihydroxymercuriindols, aus denen dann die Jodindole gewonnen werden 
kónnen. Diese jedoch setzten den hydrolysierenden Agenzien einen groBen Widerstand 
entgegen u. lieBen sich infolgedessen nicht in die Oxyderiw. iiberfiihren.

V e r s u c l i e .  2,3-Di-{acetyloxymercuri)-indol, C12H u OjNHg2, durch 2-std. Einw. 
von Mercuriacetat in wss. Lsg. auf Indol unter energ. Riihren. Aus dem mit W. aus- 
gewaschenen schweren Nd. werden mit A. Spuren nicht in Rk. getretenen Indols ent- 
fernt, u. dann aus Eg. umkrystallisiert. Pulyerige Substanz, 1. in w. Eg., braunt sich 
beim Erhitzen u. yerbrennt ohne zu sehmelzen. — Dichlorid des 2,3-Di-(hydroxymercuri)- 
indols, C8H5NHg2Cl2, aus dem Diacetat durch 3-std. Erhitzen mit einer gesatt. NaCl- 
Lsg. Verbrennt ohne zu sehmelzen. — 2,3-Dijodindol, C8H5N J2, aus der vorigen Verb. 
durch 1-std. Schutteln mit einer wss. Lsg. yon Jod u. KJ. Aus PAe. u. wenig A. glan- 
zende braune Blattchen, F. gegen 220° (Zers.) unter Entw. yioletter D&mpfe. LieB 
sich durch feuchtes Silberoxyd nicht in die Dioxyverb. uberfiihren. —  3-Methyl-2- 
acetylozymercuriindol, CnHu 0 2NHg, aus Skatol mit Mercuriacetat. Verbrennt ohne 
zu sehmelzen; geruchlos, lost sich in konz. Schwefelsaure mit citronengelber Farbę, 
die schnell in Rotyiolett iibergeht, — Chlorid des Hydrozymercuriskatols, C9H8NHgCl, 
aus der vorigen Verb. mit NaCl; zers. sich u. yerbrennt ohne zu sehmelzen. — Jod- 
skatol, C9H8NJ, aus der vorigen Yerb. mit Jod u. K J in wss. Lsg. Aus Bzn. mit wenig 
Eg. graues krystallin. Pulver, F. 197— 198°. Bleibt mit feuehtem Silberoxyd unver- 
andert. —  2-Mełhyl-3-acetyloxymercuriindol, Cu Hn 0 2NHg, aus Methylketol mit Mer
curiacetat. Hartę, aber zerbrechliche Substanz mit Perlmutterglanz, die sich aus Eg. 
umkiystallisieren laBt. Schmilzt nicht. — Chlorid des 2-Methyl-3-hydroxymercuriindols, 
CDH8NHgCl, aus der vorigen Verb. mit NaCl, schmilzt nicht. — Jodmethylketol, aus der 
Yorigen Verb. mit Jod u. K J in wss. Lsg. Aus Essigester, F. 82°. (Gazz. chim. Ital. 60. 
509—15. Juli 1930. Payia, Uniy.) F i e d l e r .
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Sydney Glenn Preston Plant und Reginald John Rosser, Stereoisomerieen in 
polycyclischen Systeinen. VII. Die Beduktion von 7,8,9,10-Tetrahydroheptachinolin. 
(VI. vgl. C. 193Ó. I. 1153.) Die Red. von 7,8,9,10-Tetrahydroheptachinolin (nebenst.

Formel) mit Zinn u. HC1 hatte P e r k in  u .  P l a n t  
(C. 1929. I. 75) nur e i n 5,7,8,9,10,ll,14,15-0ctohydro- 
heptachinolin geliefert, wahrend (durch cis- oder trans- 
Verkniipfung von Sechs- u. Siebenring) zwei Isomore 

\ t — tt moglich sind. Vff. weison nunmehr nach, daB in ge-
2 2 ringer Menge (l/0 des friiher isolierten, ais B bezeichneten

Prod.) noch ein zweites Isomeres A entsteht. Die Trennung crfolgt durch Behandlung 
des Rohbasengemisches mit Salzsaure; das Chlorhydrat von A ist in A. wl., das von B 
leicht; letzteres kann aus don Mutterlaugen iiber die Bonzoylverb. rein dargestellt 
werden. Bei der Red. mit Na u. Alkohol ist das Verhaltnis von A u. B 1: 1, bei der 
elektrolyt. Red. 3: 4, bei der mit Zink u. alkoh. HC1 3: 5. Auch die Red. von 11-Keto- 
5,7,8,9,10,ll-hexahydroheptachinolin mit 4%ig. Na-Amalgam u. A. lieferte ein Gemisch 
von A u. B, u. zwar vorwiegend letzteres. — 5,7,8,9,10,ll,14,15-0clahydrohepta- 
chinolin A, C14H I9N. Aus PAe. farblose Prismen, F. 61,5°. Pikrat, F. 167—168°. 
5-Phe,nylcarbamylderiv., C2lH„,ON„, mit Phenylisocyanat in sd. Bzl. dargestellt, aus 
A. farblose Prismen, F. 144°. Das 5-Benzoylderiv., C21H23ON, aus A. farblose Tafeln 
vom F. 139— 140°, gab mit dem Benzoylderiv. von B, das schon friiher beschrieben 
wurde, iiberraschendorweise keine Depression. Chlorhydrat, C14H20NC1, farblose 
Prismen, F. 244;—245°. —  5,7,8,9,10,ll,14,15-0ctahydroheptachinolin B  gibt ein Glilor- 
hydrat, Ci4H20NC1, aus A. farblose Prismen, F. 143—145°, u. ein 5-Phenylcarbamyl- 
deriv., aus A. farblose Nadeln, F. 112,5°. (Journ. chem. Soc., London 1930. 1840 
bis 1844. Aug.) B e r g m a n n .

Ernst Spath und Edgar Lederer, Synthesen von 4-Carbolinen. Bei der Synthese 
von substituierten 4-Carbolinen fiihrte in jedem Fali das bei Harmin ausgearbeitete 
Verf. (vgl. C. 1930. I. 1620) zum Ziel: Ausgangsmaterial Tryptamin oder substituiertes
Tryptamin----y  Acylverb. (z. B. I ) ---- y  RingschluB zur Dihydroverb. (II)----y  do-
hydriertes Prod. (III). —  Das P20 5 erwies sich anderen Kondensationsmittoln, (wss. 
u. abol. methylalkoh. HC1, P0C13) gogeniibor ais iiberlegen; nur N-Formyltryptamin 
konnte mittels P20 5 nicht in 4-Carbolin iibergefiihrt werden; es wurde mittels CH20  +  
Tryptamin iiber das Tetraliydroprod. IV erhalten. Bei der Dehydrierung mittels 
Pd-Mohr muBten tiefere Tempp. ais 200° eingchalten werden, weil sonst hiiufiger 
hohermolekulare, hochsublimierende Verbb. entstehen.

H2 Hj II,
— ------ r/ Ń H ,  r O f ------- O h .

%j  1-h 6 u U n 0 ę C i
NH CO- C3H7 NH C3H, NH CsH7 NH .

V e r s u c h e .  (Von Edgar Lederer.) 3-Athyl-5,G-dihydro-4-oirbolin, C13H14N2, 
Bldg. aua Tryptamin +  Propionsaure bei 150° +  P20 6 in sd. Xylol; Krystalle, aus 
wss. CH3OH, F. 172—173°. — Pikrat, F. 226° (Zers.). — 3-Athyl-4-carbolin, Cł3H i2N2, 
Bldg. durch Dehydrierung mit Pd-Mohr bei 170° im Rohr; Krystalle, aus wss. CH3OH, 
F- 194— 195°. — 3-n-Propyl-5,6-dihydro-4-carbolin, C14H16N2, Bldg. aus dem aus 
Tryptamin u. n-Battersaure erhaltenen N-n-Butyryltrypiamin beim RingschluB mit 
P20 5; Krystalle, aus wss. CH3OH, F. 182—183°. — Pikrat, F. 231° (Zers.). — De
hydrierung mit Pd-Mohr bei 180° im Rohr ergibt 3-n-Propyl-4-carbolin, C14HUN2; 
Krystalle, aus wss. CH3OH, F. 211—212°; das Chlorhydrat zeigt in verd. Lsg. sehr 
starko blaue Fluorcscenz. —  3-Isopropyl-5,6-dihydro-4-carbolin, C14Hi0N2, Bldg. aus 
dom aus Tryptamin u. Isobuttersaure erhaltenen N-Isobutyryltryptamin durch Ring
schluB; F. 178—179°. —  Pikrat, F. 232—235° (Zers.). — Dehydrierung bei 180° im 
Rohr: 3-Isopropyl-4-carbolin, C14H i4N2; aus CH3OH, F. 162—163°. — 3-Phenyl-
5,6-dihydro-4-carbolin, C17HI4N2, Bldg. aus dom durch Bonzoylieren von Tryptamin 
in Pyridin erhaltenen N-Benzoyltryptamin, F. 137—138° beim RingschluB; F. 221 
bis 222°. —  Pikrat, F. 240° (Zers.). — Dehydrierung bei 200° gibt 3-Phenyl-4-carbolin, 
C17HI2N2, aus wss. CH3OH, F. 246—247°. — 1-Methyltryptamin, Bldg. aus asymm., 
Methylphenylhydrazin +  y-Amino-n-butyraldehyddiathylacetal mit wasserfreiem ZnCl, 
bei 180°; Kp.0,2 140—170°. — Pikrat, C17H170 7N5; gelbe Krystalle, aus A., F. 180° 
bis 181°. Die freie Baso bildet an der Luft ein Carbonat. —  Gibt mit Essigsaureanhydrid 
dann +  verd. Na2C03-L3g., dann RingschluB mit P ,0 5: 1-Methylharmalan, C13H14N„,

XII. 2. “ ‘ 177



2782 D. Or g a n isc h e  Ch e m ie . 1930. II.

F. 91—92°, aus Lg., Reinigung iiber das Pikrat, F. 245° (Zers.). — Gibt mit Pd-Mohr 
bei 180—-190° dehydriert 1-Methylharman, C13H 12N„, F. 102—103° (iiber das Pikrat 
gereinigt). — l-Methyl-3-iithyl-5,6-dihydro-4-carbolin, Bldg. aus 1-Methyltryptamin 
mit Propionsaure bei 150° u. RingschluB mit P20 6; sd. bei 1 mm um 160—200°; 
Pikrat, C21)H190 7Nr>, F. 195° (Zers.). — Gibt mit Pd-Mohr bei 200° l-Methyl-3-athyl-
4-carbolin, Cł4H14Ń2; weisse Blattchen, aus wss. CH3OH, F. 124—125°. —  5-Methoxy- 
iryptamin, Cu H14ON2, Bldg. aus p-Methoxyphenylhydrazin +  /-Amino-n-butyraldehyd- 
diiithylacetal u. ZnCJ2 bei 180°; Krystalle, aus Chlf. u. Lg., F. 120—121°. — Pikrat, 
rubinrote Krystalle, F. 214—215° (Zers.). — Gibt mit Essigsaureanhydrid, dann mit 
P20 5 in sd. Xylol 10-Methoxyharmalan, C13H14ON2, weisse Krystalle, naeh Hochvakuum- 
Sublimation, F. 208—209°. — Pikrat, F. 258° (Zers.). — Dehydrierung bei 190—200°: 
10-Methoxyliarmin, C13H12ON2, weisse Krystalle, aus wss. CH3OH, F. 273—274°. —
7-Methoxytryptamin, Cu H14ONs, Bldg. aus o-Methoxyphenylhydrazin +  y-Amino- 
n-butyraldehyddiathylacetal +  wasserfreiem ZnCl2 bei 180°; Krystalle, aus Lg., F. 135 
bis 136°. — Pikrat, F. 218° (Zers.). — 12-Methoxyharmalan, C13H 14ON2, Bldg. aus dem 
aus 7-Methoxytryptamin erhaltenen N-Acetylprod. mit P20 5 in sd. Xylol, F. 182—183° 
(im Hochyakuum sublimiert). — Pikrat, F. 290° (Zers.). — Gibt mit Pd-Molir bei 
190—200° 12-Methoxyharman, C13H 12ON2; weisse Krystalle, aus wss. CH3OH, F. 239 
bis 240°. — Formyltryptamin gibt mit P20 5 in h. Xylol kein, in Tetralin nur geringe 
Mengen 5,6-Dihydro-4-carbolin, F. 182—191°. —  3,4,5,6-Tetraliydro-4-carbolin, Bldg. 
aus Tryptamin in verd. H2S 04 +  40%ig. Formalin auf dem W.-Bade u. Kochen des 
A.-Riickstandes aus der alkal. gemachten FI. mit H2S04; Krystalle, aus CH3OH, F. 207 
bis 208°. Gibt mit Pd-Mohr bei 165° 4-Carbolin, Krystalle, aus wss. CH3OH, F. 197 
bis 198°. — l-Methyl-3,4,5,6-tetrahydro 4-carbolin, C12H14N2, Bldg. aus 1-Methyltrypt
amin in H2S 04 +  40%ig. Formalin bei 70° u. Kochen mit H2S 04 (2:250). Gibt mit 
Pd-Molir bei 160° l-Methyl-4-carbolin, C12Hł0N2; Krystalle, aus A.-PAe., F. 108—109°. — 
Pikrat, F. 258° (Zers.). Die Base zeigt in verd. salzsaurer Lsg. stark blaue Fluoreseenz. —  
10-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-4-carbolin, C12H 14ON2, Bldg. aus 5-Methoxytryptamin in 
verd. H 2S 04 +  Formalin bei 70° usw.; weiBe Krystalle, aus wss. CH3OH, F. 223—224°.
— 12-Methoxy-3,4,5,6-tetrahydro-4-carbolin, C12H ]4ON2, Bldg. aus 7-Methoxytryptamin; 
F. 217—218°. — Pikrat, F. 227—229° (Zers.)? (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 2102—11. 
17/9. 1930. Wien, II. Chem. Inst. d. Univ.) BuSCH.

Charles Stanley Gibson, Edward Stanley Hiscocks, John Dobney Andrew 
Johnson und John Lloyd Jones, 10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazin und seine Derivate.
X III. Absorptionsspeklra. (XII. vgl. C. 1930. II. 407.) Eine genaue Unters. der Ab- 
sorptionsspektren einerReihe von 10-Chlor-5,10-dihydrophenarsazinen in M/10000 alkoh. 
Lsg. ergab eine Bestatigung der friiher (C. 1929. II. 2194) gemachten Hypothesen iiber 
die Stellung der Nitrogruppen im Mol. Die Kurven von 10-Clilor-5,10-dihydrophen- 
arsazin u. seinen 4-Nitro-2-methyl-, 4-Nitro-, 4-Nitro-7-methyl-, 2-Nitro-4-methyl-, 
2-Nitro-, 3-Nitro-4-methyl-, 3-Nitro-2-methyl-, l-Nitro-2-methyl-, 1-Nitro- u. 1-Nitro-
4-methylderiw. sowie des 5-Nitro-2-methyldiphenylamin-6'-dichlorarsins u. 2-Nitro- 
diphcnylamin-6'-dichlorarsins wurden bestimmt u. ergaben charakterist. Banden fiir 
die As-N-Transannularbindung u. die Chelatringe der 4-standigen Nitrogruppen. 
(Journ. chem. Soc., London 1930. 1622—32. Juli 1930. London, Guy’s Hosp. Med. 
School.) T a u b e .

Julius V. Braun und Karl WeiBbach, Entalkylierung tertidrer Aminę durch orga
nische Sauren. II. Mitt. Nicotin. (I. vgl. C. 1930. I. 1769.) Eine Nachpriifung der 
Angaben von P0L0N0VSKI (C. 1927. II. 575. 2676) zeigte, daB ihr Nornicotin (IX) 
kein einheitliehes reines Amin gewesen sein kann. — Es gclang, vom Nicotin (I) iiber 
VIII zum Nornicotin IX yorzudringen u. N-Athyl- u. N-Allylverbb. des Nicotins her- 
zustellen. Beide weichen in ihrem pharmakolog. Verh. von Nicotin ab, desgleichen 
VIII u. IX. — Nicotin erleidet mit h. Sauren wie Benzoesaure oder Hydrozimtsaure, 
zwei Umformungen, wie aus dem Formelschema hervorgeht; V u. VIII, andererseits 
VI u. IX lassen sich nicht durch Dest. trennen; dieses laBt sich aber durch Uberfiihrung 
von VI in VII durchfuhren.

V e r s u c h e .  Nicotin u. Benzoesaure geben bei Siedetemp. ein Gemisch yon 
Benzoylnornicotin (VIII) +  Benzotjhnetanicotin (V); das Gemisch sd. bei 0,5 mm u. 
210—220°. — Nach L o f f l e r  u . K o b er  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 3431) 
dargestelltes Benzoylmetanicotin hat Kp.0ll 208—210°. — Metanicotin ("SI) ist gegen 
HC1 u. HBr bei gewohnlicher Temp. bestandig, bei 150—160° im Rohr (20 Stdn.) 
erfolgt restlose Addition. Von den halogenhaltigen Basen, schwere Fil., schwach gelb,
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CII,-CII2 
^ Y Ó lT  CH,

N  CH3
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N VII
verandert sich die Br-haltige schon bei gewóhnlieher Temp.; die Cl-haltige laBt sich 
sogar unzers. dest.: bei 0,2 mm u. 126—130° geht ein stark Cl-haltiges Ol iiber; beide 
Basen verilndern sich restlos auf dem W.-Bade unter Bldg. eines Gemisclies von halogen- 
wasserstoffsauren Salzen mehrerer Basen; bei der Br-Verb. ist das in Freiheit gesetzto 
Basengemisch halogenfrei {Kp.12 120 bis iiber 250°), iihnlich dem Nicotin bzw. Meta- 
nicotin zusammongesetzt, kommt also teils durch intra-, teils durch extramolekularen 
Halogenwasserstoffaustritt zastande; die niedrigst sd. Fraktion (Kp. 272°) erwies sieh 
ais Metanicotin (VI); danach erfolgt die Halogenwasserstoffanlagerung an VI gemaB 
Formol VII. — Nicotin u. Hydrozimtsaure gibt bei Siedetemp. unveranderte Hydro- 
zimtsiiure, teilweise racemisiertes Nicotin, die Hydrocinnamoylderim. des Nornicolins, 
des Metanicolins, der Oxybase IV, ferner den Hydrozimtsauremethylcster, Kp.ł5 120 bis 
130° u. das Methylamid der Hydrozimtsaure, Kp.15 170°, auBerdem nicht ohne Zers. 
sd. Bestandteile u. anscheinend etwas freies Meta- u. Nornicotin, je liinger das Erhitzen 
dauert, um so mehr nimmt die Menge von V u. VIII ab; je hóher die Temp. ist, um so 
mehr wird die zu IV u. V fiihrende Spaltung gegeniiber der zu VIII heriiberleitenden 
bevorzugt; wenn man 1 Mol. Hydrozimtsaure mit 4—5 Mol. Nicotin im Metallbad 
(nieht iiber 250—255°) erhitzt, kann man Nornicotin (IX) gewinnen; daneben laBt 
sich die der Acylverb. entsprechende Oxybase, Verb. CiaHleON2 isolieren; Kp.0l3 160 
bis 162°; Pikrat, F. 127—128°. — Nornicotin, C9H12N2 (IX), farblose, mit W. misch- 
bare FI., riecht stark bas.; Kp. 266—267°; Kp.12 139—140°; D .l9„ 1,044; [<x]D ca. —5,5°; 
wahrscheinlich teilweise racemisiert. — Pikrat, aus A. u. A., F. 188—-190°, nicht ein- 
heitlich (opt.). — Pikrolonat, aus A., F. 239—240°. — Mit HC1 u. PtCl., dunkelrote 
Krystalle, farbt sieh von 270° ab dunkel, Zers. bei 295°. — Mit AuC13 gelbe Krystalle, 
F. 217°. — Nitrosonornicotin, C9Hu ON3, Kp.0,s 190—192°. —  Pt-Salz C18H240 2N6ClfFt, 
Krystalle, F. 190°. —  Jodmethylat, CjoH^ONj,J, Krystalle, F. 144°. — Die Nitroso- 
verb. mit w. konz. HC1 Nornicotin. — Acetylnornicotin, C^H^ON, (VIH), Bldg. mit 
Essigaaureanhydrid, Kp,12 212—214°; [a]D20 =  —3,24° (in Bzl.). — Pikrat, hellgelbe 
Krystalle, aus A., F. 151°. — Pt-Salz, Krystalle, farbt sich von 200° ab dunkel, Zers. 
245°. — Jodmethylat, farblose Nadeln, F. 201°. — Nornicotylhamstoff, C10H13ON3, aus 
dor Base in HC1 +  KCNO, farbloso Krystalle, aus Chlf.-PAe., F. 164— 166“. •—■ Pt-Salż, 
roto Krystalle, aus W., farbt sich bei 250° dunkol, Zer?. 270°. — Phenyhulfohamstoff, 
0 16H17N3S, farblose Krystalle, aus h. A., F. 171°. —  N-Athylnornicotin, CUH16N2. 
Bldg. aus Nornicotin +  C2H5J in A. noben jodwasserstoffsaurem Nornicotin u. einem 
ąuartaren Jodid; Kp.12 127—128°, farblos, Goruch an Nicotin erinnernd. — Chlor- 
hydrat, fest, sehr hygroskop.; darum mit AuCl3 Ooldsalz, golbe Krystalle, F. 203° (Zers.).
— Pikrat, F. 174—176°. —  N-Attylnomicotin, C12H 16N2, Bldg. mit Allylbromid; farb
loso FI., Kp.12 136—137°. —  Pikrat, aus A., F. 180—182°. —  Au-Salz, Krystalle, 
Zors. 145—148°. — Pt-Salz, C,2HlsN2Cl0Pt, hellorangefarbige Krystalle, farbt sich 
von 230° ab dunkol, ist bei 255° zers. (Bor. Dtsch. chom. Ges. 63. 2018—26. 17/9. 1930. 
Frankfurt a. M., Univ.) B u s c h .

Ernst Spath und Franz Berger, tlber eine fiir die Phytochemie bemerkenswerte 
Synthese des d,l-Tetrahydropapaverins. Vff. haben naeh dem untenstehenden Rk.- 
Schema d,l-Tetrahydropapaverin (IV) dargestellt u. damit einen Modellvers. geschaffen, 
dor die Moglichkeit der von R o b in s o n  (Journ. chem. Soc., London 111 [1917]. 876) 
angenommenen Rk.-Folge fur die Entstehung dieser Basengruppe in der Pflanze be- 
statigt. Die fiir die Synthese Terwendeten Ausgangsstoffe I u. II kónnon ais einfache 
Umwandlungsprodd. aus boreits bekannten oder in der Pflanzo wahrscheinlich vor- 
handonon Aminosauren horvorgegangen sein; man darf yermuten, daB die Pflanze 
den IsochinolinringschluB der papavorinahnlichon Alkaloide besonders leieht durch-.
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fiihren kann, da die Agenzien der Pflanze die ais Zwischenprod. auftretende SCHiFFsche 
Base III wolil nicht mehr zuruckspalten, u. ferncr der RingschluB mit den wahrscheinlich 
nicht methylierten phenol. Ausgangsstoffen glatter vor sich geht ais mit den hier vor- 
liegenden Methylathern.

veratrylamin (I) in A. wahrscheinlich die SCHiFFsche Base III; die mit w . 19%ig. HC1 
in einer Ausbeute von 8% d,l-Tetrahydropapavcrin, C20H25O4N, gibt. — Pikrat, C20H28- 
OuN,, Bldg. in CH3OH, gelbe Krystalle, aus CH3OH, F. 157—159?. —  Saures Óxalat, 
C22H270 8N, Krystalle, F. 204—205° (Blaschenbldg.). Beide Salze sind mit denen ans 
der natiirlichen Base nach der Red. mit Sn u. HC1 erlialtenen ident. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 63. 2098—2102. 17/9. 1930. Wien, II. chem. Lab. d. Univ.) B u s c h .

Wolfgang Leithe, O ber das optische Drehungsvermogen und die Konfiguration 
einiger Baseii vom Typus des Tetrahydroberberins. (Vgl. C. 1930. II. 411.) Es wird 
der metlioxyl- u. methylendioxyfreie Stammkorpor des Tetrahydroberberins, das Tetra- 
hydroprotoberberin (I) in seinen opt.-akt. Formen dargestellt u. untersucht; desgleichen 
II u. III. — Aus umstehender Tabelle, in der das molekulare Drehungsverm6gen von 
I, II u. III in verschiedenenLosungsmm. gegeniibergestellt werden, gehthervor, daB die 
Drehwerte einander sehr nahe kommen u. durehLdsungsm. u. Salzbldg. in analoger Weise 
beeinfluBt werden. Das l-Canadin (II) ist danach dem l-Tetrahydroprotoberberin (I), das 
d-Tetraliydropalmatin (III) dem d-Tetrahydroprotoberberin zuzuordnen; II gehort somit 
zur Reihe des natiirlichen in CS2 linksdrehenden Laudanosins, HI zur entgegengesetzten 
des Laudanidins. —  Die Einfiihrung von Athersauerstoff enthaltenden Gruppen ver- 
andern das Drehungsvermógen nur in geringem AusmaBe; auch der Ersatz der 6,7-Di- 
methoxygruppe in III durch OH hat wenig EinfluB auf die Drehung. — Dagegen

V e r s u e h e .  1-Benzyltetrahydroisochinolin, Kp.20 207°, gibt mit wasserfreier 
Ameisensaure bei 200° ein Prod., das in Tetralin mit P20 5 bei Siedetemp. behandelt 
u. mit Zn-Staub +  HC1 reduziert die Racemform des Tetrahydroprotoberberins (I) 
gibt; fast farblose Krystalle, aus PAe., F. 85°. —  Die Spaltung in die opt.-akt. Kompo- 
nenton lieB sich mit Rechts- u. Links-Weinsaure durchfiihren. — d-Bitartrat, aus h. 
W., F. 78—80°; [a]D20 =  +202° (in A., c =  0,805). — Gibt mit NH3 die freie Base, 
Krystalle, aus PAe., F. 88,5—89°; [a]D20 =  +463° (in Bzl., c =  1,230). — Chlorhydrat, 
F. 240°. — Die I-Base hat den gleichen F. u. dasselbe Drehungsvermógen. — EinfluB 
von Lósungsm. u. Salzbldg. verlauft im gleichen Sinno wio bei anderen gleiehsinnig

C II III  CHS IV  CH,
i

V o r  s u c h o .  HoiMveratrumaldeliyd (II), Kp.0l2 140—150°, gibt mit Homo•

—  Auch dem 1 - Isochinolinkohlenstoff des 
d-Gorydalins (IV) u. der von ihm deriyierten 
Phenolbasen Corybulbin u. Isocorybulbin ist 
sehr wahrscheinlich die den rechtsdrehen- 
den Alkaloiden des Protoberberintypus ent- 
sprechende Konfiguration zuzuschreiben.

scheint Ersatz der CH30-Gruppo an Stelle 
8' (II) durch OH eine starkę Verminderung 
des Drehungsvermogens zur Folgę zu haben.
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drohcnden Basen mit analogen Asymmetriozontron, z. B. 1-Protolaudanosin; der kon- 
figurative Zusammenhang ist somit oindeutig gegebon. — l-Canadin (II), F. 133,5°. —  
Clilorhydrat, F. 270° (im Vakuum). — Tetrahydroberbenn gibt mit Weinsauro ein 
Bitarlrat, aus W., F. 172—173°, das oino inakt. Base gibt. — d-Tetrahydropalmatin (III), 
F. 143°. —  Chlorhydrat, F. 266°. — Konz. u. spczif. Drehung der Basen ist aus unten- 
stehender Zusammenstellung zu ersehen:

CSj Bzl. Pyridin Chlf. A. CH3OH Clilorhydrat in

W. CH,OH

l-Tetraliydro- 1 
protoberberin . | 

d-Tetrahydro- 1 
palmatin . . |

l-Canadin . .}

M 20d

M 20d

N 20d

1,650 
—515 
0,894 

+ 3 9 5  
1,550 

—432

1,397
—462
1,170

+ 335
0,983
—370

1,605 
—456 
1,152 

+ 338  
2,075 

—373

1,580
—386
1,160

+ 280
1,502

—299

1,693
- 3 7 7
0,917

+ 284
0,982
—301

1,534
—365
0,936

+ 277
1,207

—294

1,176 
—255 
0,652 

+ 2 3 8  
0,668 

— 256

1,587
—259
0,348

+ 241
0,447

—253
Die D. der Substanzen in Lsg. wurde mit Hilfe der betreffenden Racemvcrbb,, 

in Chlf., c =  ca. 5%, gel. bestimmt: Tetrahydroprotoberbcrm: D .2° 1,15. — Canadin.
D .2° 1,31. — Die Fehlergronzen der angegebenen Drehungsbestst. iverden mit ± 2 —4° 
der spezif. Drehung geschatzt. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 2343—47. 17/9. 1930. 
Wien, II. Chem. Lab. d. Univ.) B u s c h .

F. R. Berg und W. Schwarzacher, Die Lage des Violełtstreifens bei Ozy- und 
Kohlenozydhdmoglobin. Aus den durchgefiihrten Unterss. (iiber 1500 Einzelaufnahmen) 
ergibt sich, daB der Violettstreifen bei der kleinstmóglichen Schichtdicke im Oxy- 
hiimoglobin bei 4137 ±  2 A u. im gesatt. CO-Hiimoglobin bei 4180 +  2 A gelegen ist. 
Unterschiede zwischen den einzelnen Tierblutarten sind mit der geschilderten Methode 
nicht feststellbar. Sollten diese Unterschiede jedoch yorhanden sein, so konnten sie 
sich hoehstens in der GróBenordnung von einer A bewegen. (Ztschr. physiol. Chem. 
190.184— 88.30/8. 1930. Heidelberg, Inst. f. gerichtl. Med. d. Univ.) G u g g e n h e im .

Frederick W. Heyl und Orlo F. Swoap, Die Sterine des Muilerkorns. II. Das 
Vorkommen von Dihydroergosterin. (I. vgl. C. 1930. II. 746.) In der Mutterlauge von 
der Darst. des Ergosterins aus dem Unyerseifbaren des Muttcrkorns (vgl. I. Mitt.) 
fanden Vff. das zuerst von W ind a tjs u . B r u n k e n  (C. 1928. I. 1879) beschriebcne 
a.-Dihydroergosłerin, C27H440 , Nadeln vom F. 172,5—175°, [ix]d26 =  —20,6°. Das 
Acetyld-eriv., C29H460 2 zeigte F. 176—177° (aus A.), das Benzoylderiv. C34H490 2, F. 153 
bis 155° (aus A.). Red. des Acetylderiv. fiihrte zum Acetylderiv. des a-Ergostenols, 
F. 110—111°. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3688—90. Sept. 1930. Kalamazoo, 
Michigan, Lab. der Upjohn Comp.) B e r g m a n n .

Hakan Sandqvist und J. Gorton, Stigniaslerin wid dessen empirische Formel. 
Zur Best. des Mol.-Gew. von Stigma-storin haben Vff. die Methode von K . u. R . V e s t e r - 
BERG (C. 1926. II. 441), dio quantitative Verseifung des Acetats, angowandt u. der 
Formel C31H50O2 gut entsprechende Werte gofunden. Danach kommt dem Stigma- 
storin dio Formel C29H180  zu, u. dio Formel C30H50O (vgl. W i n d a US u. B r u n k e n , 
C. 1924. II. 2756) scheint ausgeschlossen zu sein.

V e r s u c h e .  Alle F.-Bestst. sind korr., eingeklammert wird dor Auftaupunkt, 
dann dor eigentliche F. angegeben; Drehungsbestst. in Chlf. bei p  =  5,0 u. ca. 20°. — 
Ausgangsmaterial Roh-Phyłosłerin aus Sojabohnen; weiB, blattrig, krystallin., F. 137,6 
bis 141,4° [a]o =  —39,5°; Darst. nach W indaus u. H a u th  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 39. 
[1906]. 4378). — Phytosterinacetat, aus Rohphytosterin, bei 110° getrocknet, mit sd. 
Essigsaureanhydrid; aus Eg., F. (131,5—) 133—135°; [a]u =  —43,6°. — Stigm-asterin- 
acetattetrabromid, C31Hs0O2Br4; F. sehr abhangig von Art des Erhitzens best.; in auf 
180° vorgewarmtem Bad, ziomlich rasch erhitzt, weiBes, schweres Krystallpulver, 
aus Chlf. +  A., F. 202—203° (Zers., korr.); [cc]d =  —40°. — Stigmaslerinacetat, 
C3iH50O2, aus reinem Stigmasterin; F. (143,2—) 144,0— 144,6°; [a]i> =  —55,0°. — 
Stiginasterin, C29H480 , aus Stigmasterinacetat durch Verseifen; weiBe Schuppen, aus 
Chlf. +  A., F. 168— (169—170°); [a]n22 =  —51° (P =  4,8); yerliert beim Troeknen 
bei 105—110“ 2,5—2,8% Gewicht; der aus A. umkrystallisierte Kórper ver%rt beim 
Erhitzen 5,3% an Gewicht; nach 20-std. Aufbewahrung an der Luft zerfallen die nicht 
erhitzten groBen Schuppen in kleinero u. verlieren dann beim Erhitzen 2,2%; wahr- 
scheinlich enthalt die frisch krystallisierte Substanz Krystall-A., dor dann gegen W.



2786 D . Or g a n isc h e  Ch e m ie . 1930. II.

aus der Luft ausgetauscht wird (fiir 1/2C2H5-OH ber. 5,3%, fiir 1/2 H20  2,1%). (Ber. 
Dtseh. chem. Ges. 63. 1935—38. 17/9. 1930. Stockholm, Kgl. pharmazeut. Inst.) B usch.

Leslie Frank Hewitt, Bence-Jones-Proteinę. Herst. aus dem Harn von Myeloma- 
tosiskranken durch Behandlung mit dcm gleichen Vol. gesiitt. (NH4)2S0,i-Lsg. unter 
Einstellung yon pH =  5 mit 10%ig. Essigsaure, Auflosung des gewaschenen Nd. in W., 
Wiederfallung mit (NH4)2S 04, Auflosung in wenig W., Extraktion der Lipine durch 
EingieBen der Lsg. in A.-A. bei niedriger Temp., Dialyse. Zur yollstandigen Ausfallung 
aus neutraler Lsg. ist 40—55% Sattigung mit (NH4)2S 04 erforderlich; merklicher 
EinfluB von Ph auf die Fallung. Das Protein von 4 Myelomatosisfallen war in W. zl.; 
in einem Fali war es weniger 1., u. aus der bei Zimmertemp. hergestellten Lsg. schied sich 
beim Abkuhlen eine wachsaitige M. ab. Alle 5 Proteinpraparate koagulierten beim Er- 
warmen bei niedriger Temp., lósten sich aber nicht alle beim Kochen, 2 nur beim Kochen 
in Ggw. von 40% A. Serum, Serumalbumin u. Serumpseudoglobulin yerhalten sich in 
schwach saurer Lsg. in Ggw. von Salzen u. 40% A. ebenso. Isoelektr. Punkt bei zwei 
Praparaten wahrseheinlich bei 5,5—6,0, bei einem anderen mehr auf der sauren Seite. 
Rotationsdispersion ahnlieh wie bei Pseudoglobulin; [a]5101 =  —48,5 bis — 67,5°. 
Kurve der Ultraviolettabsorption bei B e n c e - JoNES-Protein ahnlieh wic bei Serum
pseudoglobulin, Estinktionskoeffizient aber gróBer. n® =  1,3432—1,3524. Mit dem 
Phenolreagens von W U intensiyere Farbung ais bei den Serumproteinen. Best. der 
Aminosauren im Hydrolysat des einen Praparats (14,8% N  u. <0,01%  P) ergab: 
Tyrosin 6,14%; Tryptophan 1,73%. — Die B e n c e - JONES-Verbb. sind wahre Proteine 
u. haben yielleicht einen mit den Serumproteinen gemeinsamen Ursprung, z. B . im 
Riickenmark. (Biochemical Journ. 23. 1147—52. 1929. London, Hospital, Hale and 
Dunn Clinical Labb.) K r u g e r .

J. Gróh und M. Hanak, Spektralpliotometrische Untersuchungen iiber die Aldehyd- 
bindung der Eiweifikórper und dereń Hydrolysenprodukte; ferner iiber die Enolisation 
der Peplidbindungen. Nach Einw. von CH20  u. anderen Aldehyden, Ketonen u. Zucker- 
arten, auf EiweiBkórper entstehen infolge der sich bildenden Gruppierung —N =C H — 
machtige Verschiebungen im Absorptionsspektrum. Zur Deutung derselben wurden 
die Absorptionsspektren verschiedener Aminosauren aufgenommen u. die unter der 
Einw. von CH20  sich yollziehenden Veranderungen festgestellt. Die aliphat. Amino
sauren zeigen keine selektiye Absorption, nur eine sogenannte Endabsorption. Das 
Tyrosin zeigt in W. eine selektive Absorption. Das Maximum liegt bei 276 m/t, 
b — 1576. Die Absorptionskurve andert sieli nicht nach Zugabe von CH20 , I i2S 04 +  
CH„0, NaHC03 oder NaHC03 +  CH20 . In  0,01-n. NaOH gel. ergeben sich 2 Maxima:
I. 293,0 m/<, s — 2530; II. 240 m/i, e — 9400, die bei Zugabe von CH20  eine starkę 
Verschiebung erleiden. Die GroBe der Verschiebung hangt yon der [H ‘] u. der Konz. 
des CH20  ab. Das Verh. gegeniiber der Glucose, ]VIilchzucker, Aceton, Fructose oder 
Maltose ist ahnlieh wie gegeniiber CH,0. Die Absorption des Plienylalanins bei 256,5 m/t 
ist wesentlich gróBer ais die des Tyrosins. Mit CHaO tritt schon in wss. Lsg. eine Rk. u. 
Verschiebung des Spektrums ein, ebenso mit 0,1-n. H2S 04 u. alkal. Lsg. Die Absorption 
ist am gróBten beim Tryptophan, in W. bei 277,5 m/i, e — 5925. In wss. Lsg. erfolgt 
Rk. mit CH20 , die sich in der Versehiebung u. Abschwachung des ersten Maximums u. 
dem Auftreten eines neuen Maximums auBert. Die Wrkg. der Glucose u. Fructose ist 
geringer ais die des CH20, starker mit Maltose. In  0,1-n. HClist die Rk. gleich w iein  W., 
mit den Zuckerarten jedoch geringer. In  0,1-n. NaOH versehiebt sich die Absorptions- 
kurve des Tryptoplians, CH,0 bewirkt eine kleinere Yerschiebung u. Zucker eine 
noch kleinere. Histidin zeigt zwar eine groBcre Absorption ais die aliphat. Amino
sauren. Sie ist jedoch auch nicht selektiv. In W. ist bei 268,2 m/t e =  19,6, bei 
297,0 m/t e =  11,9, in alkal. Lsg. bei 270,0 m/t e =  39,6, bei 300,0 m/t e =  23,7. In 
saurer Lsg. erfolgt mit CH20  keine Verschiebung der Absorptionskuryen, wohl aber in  
alkal. Gystin zeigt keine selektiye Absorption, nur eine inflexionsartige Beugung, die 
auf eine yerdcckte selektiye Absorption schlieBen liiBt. Dio Absorption ist wesentlich 
groBor ais beim Histidin. In alkal. Lsg. yerschiebt sich die Absorption mit der Zeit. 
yon selbst. CH20  ruft weder in alkal. noch in saurer Lsg. eine Verschiebung hervor. 
Casein in 0,01-n. NaOH zeigt ein Masimum bei 290 m/t, e =  1,0. Mit CH20  andert 
sich die Kurye wie beim Tyrosin. Nach partieller Hydrolyse mit n. NaOH war die 
Absorption wesentlich gróBer ais bei nativem Casein u. wurde durcli CH20  noch mehr 
gesteigert. Die Werte stimmon annahernd mit denjenigen, welche sich aus dem 
Tyrosin- u. Tryptophangeh. berechnen. Diese Aminosauren stellen daher yoraus- 
sichtlich die einzigen chromophoren Gruppen des Caseins dar. Die Erhóhung des
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Absorptionsspektrums nach der partiellen Hydrolyse mit Lange liiBt sieli auf oino 
Enolisation der Peptidbindungen zuriickfiihren. Analoge Erfahrungen ergaben sich an 
Ovalbuminlsgg. u. Lsgg. anderer EiweiBkorper, welche zum Teil schon bei Zimmer
temp. u. 0,1-n. NaOH eino Erhohung der Absorption aufwiesen. Da bei der Hydrolyso 
mit HC1 eine ahnliche Verstarkung nicht auftritt, laBt sich diese nicht durch eine 
Anderung des Dispersitatsgrades erkliiren. (Ztschr. physiol. Chem. 190. 169—83. 
30/8. 1930. Budapest, Ung. Tierarztl. Hochsch.) Gu g g e n h e im .

Bertil Sjógren und The Svedberg, Das Molekulargewicht von Lactalbumin. Mit 
Hilfe der Ultrazentrifuge wurde festgestellt, daB Lactalbumin aus Kuhmilch inhomogen 
ist u. daB das Mol.-Gew. zwischen 12000 u. 25000 liegt; die mittlere Sedimentations- 
geschwindigkeit ist 2—3 X 10-13. Molekulargewiehtsbestst. in verschiedenon Stadion 
der Darst. von reinem Lactalbumin zeigten, daB die Prodd. mit hohem Mol.-Gew. erst 
wahrend der Reinigung, besonders durch denEinfluB des Ammonsulfats entstehen, 
daB aber das ontsprechende Materiał in der Milch ein Mol.-Gew. nicht iiber 1000 hat. 
Diese Eig. findct sich nach Sv e d b e r g  u . Ca r p e n t e r  (C. 1930. I . 2106. 2570) auch 
beim Casein u. scheint fiir die Milchproteino eharakterist. zu sein'. (Journ. Amor. chem. 
Soc. 52. 3650—54. Sept. 1930. Upsala, Schweden.) B e r g m a n n .

Emo Annau, tJber die Struktur einfacher Nucleinsauren. Die aus Hefe u. 
Panlireas dargestellten Guanylsduren geben tertiare Na-Salze von der gleichen 
Krystallform. Das [<x]d der sek. Na-Salze in ca. 3%ig. was. Lsg. ist ident., nam- 
lich [a]n22 =  —2,32 bzw. —2,42, ebenso die an der Abnahme der opt. A ktm tat 
gemessenen Hydrolysengescliwindigkeiten in verd. HC1. Die Feststellungen spreehen 
fiir eine Identitat der beiden Guanylsauren u. ihrer Salze u. lassen es ais moglich er- 
scheinen, daB die von E m b d e n , C. 1929. II. 434) nachgewiesenon Verschiedenheiten 
zwischen Muskeladenylsdure u. Iiefeadenylsaure nicht auf Unterschieden der chem. 
Struktur beruhen. (Ztschr. physiol. Chem. 190. 222—27. 30/8. 1930. Berlin, Physiol. 
Chem. Inst. d. Univ.) G u g g e n h e im .

W. Abitz, O. Gerngross und K. Herrmann, Zur rontgenographischen Struktur- 
forschung des Gelatinemicells. (Ygl. Ge r n g r o s s , T r ia n g i  u .  K o e p p e , C. 1930. II. 
1863.) Ungedehntes Gelałinegol ergibt auBer den bekannten Ringen noch einen 
schwaehen, deutlicli krystallinen Ring mit demselben Abbeugungswinkel, den bei 
Dehnung die kriiftigen 4 Sehichtlinienpunkte des Faserdiagramms aufweisen; dio Auf
spaltung des amorphen Ringes u. die Entstehung des Dohnungsdiagramms sind offenbar 
koharente Vorgango. Vff. nehmen an, daB in Gelatinemicell die Polypoptidketten auf 
einem mittleren Teil ihror Lange mitoinander durch v a n  d e r  WAALSsche Krafte zu 
oinem krystallinen Gcbilde verbundon sind, wahrend sich an  den Kettenenden dor 
seitlicho Zusammenhang iiberhaupt verliert; diese ,,Fransen“ vermitteln durch Neben- 
valenzkrafte den intermicellaren Zusammenhang des Gels. Im Kollagcn ist bereits 
beim Wachstumsvorgang eine hochgradigo Ausrichtung der Micelle u. ihrer Fransen 
in dor bevorzugten Hauptvalenzrichtung erfolgt. Beim Verkochen des Kollagens zu 
Gelatine findet nur Auflosung der zwischen den Micellen wirkenden Nebenvalenzkrafte 
statt. (Naturwiss. 18. 754—55. 22/8. 1930. Berlin.) K r u g e r .

E. Biochemie.
Paul Genaud, Der Ionenaustausćh zwischen pflanzlichen Zellen und Salzldsungcn. 

Verss. an pflanzlichen Zellen, insbesondere an Hofezellen zum Studium dor Vorteilung 
dor minoral. Ionon innerhalb u. auBerhalb dor lebenden Zello ergaben, daB infolgo eines 
Ionenaustausclies zwischen dor Zoile u. der sio umgebendon Lsg. schlioBlich ein Gloich- 
gewichtszustand erreieht wird. Die lebendo Zoile verliert einen Teil ihrer oigenon 
Ionen, um das łon  des auBeron Mediums zu bindon. (Rev. gen. Colloides 8. 241—49. 
Juni/Juli 1930.) K o b e l .

Heinrich Gesenius, tlber Stoffwechsdwirkungen von Ghirwitschstrahlen. (Vgl. 
auch C. 1930. I. 83.) Ein EinfluB der von Hefekulturen u. Blut ausgehenden Strahlung 
auf den Garungs- u. Atmungsstoffwechsel von Hefezellen wird nachgewiesen. Die 
Errechnung der Energiebilanz ergibt sowohl fiir isolierte wie fiir gleichzeitige Unters. 
von Giirung u. Atmung ein Minus an frei gewordener Energie ais Folgę 11/2- 4-std. 
Bostrahlung, bei Verwendung einer Detektoraufschwemmung von 7 bis 10 Millionen 
Hefezellen pro Kubikmillimeter. — Hefemacerationssaft wird unter gleichen Versuehs- 
bedingungen nach Induktion mit gesundem Blut in seiner Garkraft gehemmt. (Bio- 
chem. Ztschr. 225. 358—67. 6/9. 1930. Berlin, I. Med. Univ.-Klinik, Charitć.) K o b e l .
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S. L. Santin i. M. V. Trius, [Russ. u. Ant.] Nemecko- russkij meclicinskij slovar. Pod red.
J. Bronśtejna. Moskau: Gosud. medicinskoe Izdatel’stvo  1930. (X V I S., 638 S.)
kl. 8°. [Sankin u. Trius: Dcutsch-russ. mediz. W órterbuch). Łw. Rbl. 5.60.

E i. E n z y m c h e m ie .
M. Sreenivasaya und B. N. Sastri, Dilatomelrisclie Sludien bei Enzymreaktionen. 

(Journ. Indianlnst. Science Serie A. 13. 57— 62. —  C. 1930 .1. 3316.) W e i d e n h a g e n

E. A. Moelwyn-Hughes, Die enzymatisclie Iiydrolyse von Phlorrhizin. Es wurde 
sichcrgestollt, daB Emulsin bei verschiedencm pH k e i n e  Spaltung von Phlorrhizin 
bewirkt. Dagegen trat Hydrolyse mit maltasefreier Saccharase ein. Vf. folgert, daB 
/3-y-Fructosidaso das fiir die Spaltung Yerantwortliche Enzym ist, u. daB der Zucker 
des Phlorrhizins ein y-Zucker sein muB. In tjbereinstimmung damit -wurde festgestellt, 
daB der Zucker von n- Glucose verschieden ist. (Journ. gen. Physiol. 13. 807—17. 
20/7. 1930. Liverpool, Univ. Muspratt-Lab. f. physik. u. Elektrochem.) W e i d e n h .

Rudolf Weidenhagen, Ober die Rohrzuckerspaltung durch wasserige Champignon- 
exlrakle. Im Gegensatz zu I w a n o f f , D o d o n o w a  u .  T s c h a s t u c h in  (C. 1930. II. 
1232) wurde gefunden, daB wss. Ausziige aus Champignons Saccharose spalten, Maltose 
dagegen hóchstens spurenweise hydrolysieren. Es handelt sich um die Wrkg. von 
/?-/i-Fructosidasc, wofiir auch die Hydrolyseergebnisse bei Raffinose u. Melezitose 
sprechen. (Ztschr. Ver. Dtscli. Zuckerind. 80. 569—71. Juli 1930. Berlin, Inst. f. 
Zuckcrind.) W e i d e n h a g e n .

Carl Neuberg, Photochemische und phylochemische Acyloinbildung (carboligatisclie. 
Wirlcang). An Hand einer Reihe von Beispielen wird darauf hingewiesen, daB sich Acet- 
aldehyd unter dem EinfluB des Lichtes an zahlreiche Substanzen acylóinmaBig anlagert. 
Bekannt ist auch die chem. Uberfiihrung von Acetaldehyd in 2,3-Butylenglykol u. die 
elektrochem. von Brenztraubensaure in Diacetyl. Der neuerdings von D ir s c h e r l  
(C. 1930. II. 750) erhobene Befund, daB Acetaldehyd u. Brenztraubensaure bei Ultra- 
violettbestrahlung Acetoin liefern, ist von diesem Autor in Analogie gesetzt worden 
zu der biolog. Rk., die N eu b e rg  u. H ir sc h  ais carboligat. Wrkg. geschildert haben. 
Es wird die Frage aufgeworfen, ob diese Rk. ohne ein besonderes Enzym zustandekomme 
u. ais indirekte Leistung des Ferments Carboxylase aufgefaBt werden konne. Bei der 
bekannten Spaltung der Brenztraubensaure mit Anilin, bei der Acetaldehyd im status 
nascens auftritt, wurde kein Acyloin nachgewiesen. Eine Entscheidung konnte durch 
die Trennung von Carboxylase u. Carboligase geliefert werden. Die von Belichtung ganz 
unabhangige Acyloinsynthese in der Natur ist jedenfalls enzymat. bedingt, einerlei, 
ob sie von zwei Fermenten oder von einem ausgelóst wird. (Biochem. Ztschr. 225. 
238—41. 28/8. 1930. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Biochemie.) S im o n .

John H. Northrop, Krystallisiertes Pepsin. I. Isolierung und Reinheiłspriifung. 
Es wird eine Methode zur Darst. eines krystallisierten Proteins aus Handelspepsin 
beschrieben, das eine auBerordentlich hohe pept. A ktm tat besitzt. Zusammensetzung 
u. Eigg. dieser Substanz blieben durch sieben aufeinanderfolgende Krystallisationen 
konstant. Das Materiał ist demnach eine reine Substanz oder ein Gemisch von mehreren 
Substanzen, die alle die gleiche Loslichkeit zeigen. Docli kann es sich nur um Proteine 
handeln, so daB der SchluB berechtigt ist, daB Pepsin selbst ein Protein ist. (Journ. 
gen. Physiol. 13. 739—66. 20/7. 1930. Princeton, N. J. Rockefeller-Inst. fiir med. 
Forsch.) W e i d e n h a g e n .

John H. Northrop, Kryslalliskrtes Pepsin. II. Allgemeine Eigenschąfłen und 
experimenłelle Meihoden. (I. ygl. vorst. Ref.) Die Loslichkeit der krystallisierten Sub
stanz wurde unter verscliiedenen Bedingungen gepriift. Der isoelektr. Punkt liegt 
bei ph =  2,75. Nach dem Diffusionsverf. wurde ein Molekulargewicht von 33,000 bis 
38*000 ermittelt. Die Elementaranalyse ergab 52,4% C, 6,67% H, 15,3% N, 0,86% Ś, 
0,22% CI, 0,078% P u. 0,40% Asche. (Journ. gen. Physiol. 13. 767—80. 20/7. 
1930.) W e i d e n h a g e n .

Ernst Waldschmidt-Leitz und Arnold K. Balls, Zur Kenntnis der Amino- 
polypeptidase aus Darm-Schleimhaut. 19. Mitt. zur Spezifilat tierisclier Proteasen. 
(XVIII. ygl. C. 1930. II. 71.) Die Trennung der beiden erept. Enzyme im Darm, 
Dipeptidase u. Aminopolypeptidase, gelingt auch durch auswahlende Adsorption der 
Dipeptidase mit Hamatit oder gelbem Eisenhydroxyd. Es hat sich gezeigt, daB die 
Oxyde u. Oxydhydrate von einheitlichem oder nahezu einhcitlichem Krystallbau am
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auswahlendsten adsorbieren, wenn sie auch den hochdispersen Gelen an quantitativer 
Leistungsfiihigkeit noch unterlegen sind. F.iir die Darst. einheitlicher Polypeptidase 
ist es daher zweckmaBig, eine einleitende Behandlung mit gefalltem u. gealtertem 
roten Eisenhydroxyd yorzunehmen u. erst dann die selektive Adsorption der Dipepti- 
dase mit den krystallin. Eisenhydroxyden anzuschlieBen. Die proteolyt. Wrkg. der 
einheitlichen Aminopolypeptidase ist an die Ggw. einer freien Aminogruppe in den 
Substraten gebunden, wahrend eine freie CarboxyIgruppe unnótig ist. Acylierte 
P e p t  i d e werden nicht hydrolysiert, wohl aber Polypeptidester. Es besteht also 
in dieser Beziehung weitgehende Obereinstimmung zwischen der Spezifitat der Poly
peptidase aus Darm-Schleimhaut u. der aus Hefe. Dagegen werden am Carboxyl 
substituierte oder decarboxylierte D ipeptide nur vom Hefeenzym u. nicht von der 
Polypeptidase tier. Herkunft angegriffen, jedoch hat sich bisher nicht entscheiden 
lassen, ob in der Hefe nicht ein besonderes Enzym fiir diese Spaltung verantwortlicli 
ist. — Der yergleichende Abbau mit Aminopolypeptidase, Carboxypolypeptidase 
u. Dipeptidase kann fur die Strukturermittlung von Polypeptiden Anwendung finden. 
Weiterhin kann die fraktionierte Hydrolyse mit diesen Enzymen auch dazu dienen, 
in einfachen Fallen iiber die ster. Konfiguration der am Aufbau beteiligten Amino- 
saurereste sowie iiber den Grad ihrer Racemisierung Aufschlusse zu yermitteln. Dies 
wird belegt durch die Spaltung von d,l-Leucylglycy]glycin u. d,l-Leucylglycyltyrosin. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1203—11. 7/5. 1930. Prag, Dtsch. Techn. Hochsch., Bio- 
chem. Inst.) W e i d e n h a g e n .

H. C. Sherman, M. L. Caldwell und Mildred Adams, Enzymreinigung: Weitere 
Ver suche mit Pankreasamylase. Vff. haben eine neue Methode zur Reinigung von 
Pankreatin des Handels ausgearbeitet. Die Praparate werden zunachst mit 87°/0ig. 
Glycerin ausgezogen, wobei der unl. Teil yerworfen wird. Der Glycerinauszug wird in 
das fiinffache Vol. W. eingetragen. Die wasserunl. inakt. Teile werden wieder entfemt. 
Der ph dieser Lsgg. muB sehr genau auf 5,8 eingestellt werden. Sie eignen sich zur 
Adsorption des Enzyms mit Aluminiumhydroxyd, das in ahnlicher Weise wie nach 
W il l s t a t t e r  bereitet ist. Seinc Darst. ist eingehend bcschrieben. Das Enzym wird 
eisk. mit NaOH (pH =  bis 7,3) eluiert u. aus der alkal. Lsg. mit Alkohol-Ather gefallt. 
Dio Aktivitatssteigerung der Amylase betrug bei dieser Operation ca. das 7-fache. 
(Journ. biol. Chemistry 88. 295—304. Aug. 1930. New York, Columbia-Univ., Chem. 
Abt.) W e i d e n h a g e n .

Naosa,ku Shindoh, Beitrage zur Kennlnis der Blutkatalase. Die Abhangigkeit des 
Blutkatalasegeh. von Yerschiedenen Krankheitszustanden wurde gepriift. Dabei 
konnte kein direkter Zusammenhang mit den Oxydationsvorgiingen im Organismus 
ermittelt werden. (Okayama-Igakkai-Zasshi 40. 230—51. Febr. 1928. Okayama, 
Med. Univ.-Klm. Sep.) W e id e n h a g e n .

E , .  P f la n z e n c h e m ie .
W. Vernadsky, Uber das Radium in den Organismen des Wassers. Wasserpflanzen 

speichern das Ra des W ., in dem sie leben; dio gespeicherte Ra-Menge ist von derselben 
GroBenordnung wie die Menge der lobensnotwcndigen Elemente J, Mn, Si, P usw. 
Unterss; an verscliiedenen Lemna-Arten aus natiirlichen Ra-haltigen Teiehen boi 
P e t e r h o f  u. in der Umgebung von K i e w zeigten, daB der Ra-Geh. der Pflanzen 
100—650-mal so groB ist wie der Ra-Geh. des umgebenden W . Dabei ist zu beachten, 
daB lebende I/era?w-Pflanzen bis zu 90% W- enthalten. Die Speicherungsfahigkeit 
der yerschiedenen Lemna-Arten ist sehr yerschieden, sie wurde am groBten gefunden 
boi Lemna tristdca, bei der ein mittelgroBes Individuum ca. 0,0031 g Ra enthielt. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 191. 421—23. 8/9. 1930.) W r e s c h n e r .

R. Kuhn und A. Winterstein, Uber die Verbreitung des Luteins im Pfłanzenreich. 
Lutein ist im Pfłanzenreich sehr verbreitet. In jungem Gras in bcdeutender Menge froi 
yorhanden; aus 1 kg Grasmehl 200 mg Lutein, Kp. 193°, [a]c — +70°, isoliert. Aus 
Bronnessolblattern eine lutoinreiche Xanthophyllfralction ([a]c =  +100°), Kp. 190°, 
gewinnbar. In den meisten gelben Blattern, dereń Farbstoff spektroskop. Unterss. 
zufolge ais Xanthophyll angegeben war, ist Lutein enthalten, u. zwar yorzugsweise 
mit Palmitinsaure verestert. Luieindipalmitinsaureester, nach seinem ersten Nachweis 
in Helenium autumnale ais Helenien bezeichnet, krystallisiert in feinen roten Nadeln, 
F. 92°. Der Farbstoff des Eidotters wird wahrscheinlich ais solcher mit der Nahrung 
aufgenommen. (Naturwiss. 18. 754. 22/8. 1930. Heidelberg, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. 
medizin. Forschung.) K r u g e r .
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Franz Doerfeł, tlber den Einflufi des Frostes und, intermittierender Temperatur en 
auf die Keimung verscliiedener Samen. Die Angabe von K i n z e l ,  daB der Frost ais 
solcher keimungsauslSsend wirkt, konnte fiir eine Anzahl von i hm ais typische Frost- 
keimer bezeichnete Arten nicht bestatigt werden. In einigen Fallcn wirkte der Frost 
sogar keimungshemmend. Zahlrciche Keimyerss. bei konstanten u. intermittierenden 
Tempp. Die lióchsten Keimprozente lassen sich durch geeignete Temperaturschwan- 
kungen erzielen. Alle Befunde weisen darauf hin, daB bestimmte stoffphysiologische 
Vorgange an verschiedene Kardinalpunkte der Temp. gebunden sind. Durch Er- 
hohung der Partialspannung von Sauerstoff liefi sich keine Fórderung der Keimung 
erzielen. Literatur, Tabellen u. Kuryen. (Botan. Areh. 30. 1—50. Aug. 1930. Braun- 
schweig, Bot. Inst. d. Techn. Hochschule.) S c h u l t z e .

A. Fodor und L. Frankenthal, t/ber das Deliydrierungsvermdgen von Oetreide- 
samen in Anwesenheił von Pflanzensduren und Purinsubstanzen ais Wasserstoffdonatoren. 
(Vgl. C. 1930. II. 1231.) Die Unters. der dehydrierenden Wrkg. der 3 Getreidesamen- 
arten, Weizen, Gerste, Hafer, ergab, daB Ausziige des Mehls, mit W. allein oder aber 
mit Phosphatmischungen von verschiedenem pn in Abwesenheit von Hefekochsaft 
keine Selbstdehydrierung zeigen u. sich auch gegeniiber den yerschiedenen angewandten 
Donatoren inakt. verhalten. Erst auf Zugabe yon Hefenkochsaft tritt eine Selbst
dehydrierung bzw. Dehydrierung zugesetzter Donatoren auf. Erbsenkochsaft wirkt 
erst in groBeren Konzz. aktmerend, besonders bei Weizen u. Gerste, nur wenig beim 
Hafer. Besonders fordernde Donatoren sind fur Weizen Formiat, Malat u. Purine, 
fiir Hafer Pyruvinat, Oxalat u. Malat. Bei Gerste tritt mit Kochsaft allein keine 
Selbstdehydrierung auf, wohl aber Dehydrierung auf Zusatz yon Citrat, Pyruvinat, 
Malat, Purinen u. insbesondere Oxalat. Bei Weizen u. Hafer besitzt das Malat die 
bevorzugte Stelle, die bei der Erbse (1. c.) dem Formiat zukommt. Die yon Kochsaft 
allein heryorgerufene Dehydrierung ist bei pn =  8 bis 8,5 optimal. Beim Weizen 
wirkt das zur Regulierung des ph angcwandte Phosphat hemmend unterhalb Alkalitiiten 
von pn =  8, so daB Malat beim Weizen erst bei ph =  8,5 deutlicli fordernd wirkt. 
Bei Gerste u. Hafer besteht wie bei der Erbse diese Phosphathemmung nicht. (Bio- 
chein. Ztschr. 225. 417—25. 6/9. 1930. Jerusalem, Inst. fiir Bio- u. Kolloidchemie 
der Hebraisehen Uniy.) K o b e l .

H. Liiers, H. Fink und W. Riedel, Słudien uber die Reifung der Gerste. Der enzy- 
malische Apparat des reifenden Korns. In yerschiedenen Stadien des Reifungsprozesses 
wurden von der H i l t e - Gerste Proben genommen u. auf Katalase, Amylase, das Oxydo- 
reduktionssystem u. die postmortale Atmung untersucht. Auf das einzelne Korn be- 
zogen steigt der Katalasegeh., der stark von Witterungseinfliissen abhiingig ist, zuerst 
an u. nimmt beim Obergang der Gerste in den Ruhezustand wieder ab. Dio Amylase, 
dereń pn-Optimum (Aeetatpuffer, 20°) bei 4,6 gefunden wurde, nimmt ebenfalls bis 
gegen ScliluB der Reifeperiode zu, um dann langsam abzunehmen. Die Veriinderungen 
im Oxydoreduktionssystem sind nur unwesentlich. Dio postmortale Atmung nimmt 
wahrend der Reife dauernd ab, ist also in der ausgereiften Gerste am sehwachston. 
(Wchschr. Brauerei 47. 393—97. 405—09. 6/9. 1930. Miinchen, Wiss. Station fiir 
Brauerei.) K o lb a c h .

M. V. Wrangell, Das ałmosphdrische Jod und die Pflanze. Bei yollig J-frei auf- 
gewachsenen Pflanzen waren keinerlei auBere J-Mangelerscheinungen zu beobachten. 
Die Hauptversorgung der Pflanze mit J scheint — ebenso wie bei CO, — durch dio 
Blatter zu erfolgen. (Umschau 35. 805—06. 4/10. 1930. Hohenheim, Landwirtschaftl. 
Hochsch., Pflanzenernahrungsinst.) W a d e h n .

Klaus Georg Quednow, Beitrage zur Frage der Aufnahme. geldster Kohlenstoff- 
verbindungen durcli Orchideen und andere Pflanzen. Die mit sterilen Orchideenanzuchten 
erhaltenen Ergebnisse, insbesondere die Abhangigkeit der Keimung u. Weiterentwick- 
lung vom pH-Geh. u. den C-Verbb. des Nahrbodens deuten darauf hin, daB die Be- 
deutung der Mykorrhizapilze sowohl in der Herst. einer geeigneten Bodenrk., wie in 
der AufschlieBung brauchbarer C-Verb. liegt. Bei geeigneter Versuchsanstellung 
konnen tropische Orcliideensamen ohne Wurzelpilze keimen, wenn bestimmte Kohle- 
hydrate u. pn-Werte geboten werden. Ais bester Nalirstoff hat sich Glucose erwiesen. 
Mit einheimisehen Orchideesamen angestellte Vcrss. blieben erfolglos, es trat selten 
Keimung, niemals Chlorophyllbldg. ein. Reiches Tabellenmaterial. (Botan. Arch. 30.
51—108. Aug. 1930. Braunsehweig, Bot. Inst. d. Techn. Hochschule.) S c h u l t z e .



1030. II. E 3. P f l a n z e n p h y sio l o g ie . B a k t e r io l o g ie . 2791

H. Liesegang, Untersuchungen uber die Verwerlung steigender Kaligaben aurcli 
verscliiedene Oerstensorten. Gerste wurde deshalb ais Versuehspflanze gewahlt, weil sie 
yon allen Gctrcidesorten am besten auf Kali reagiert. Vegetationsverss. in GefaBen 
mit 6,5 kg Glassand. Grunddiingung 1,6 g N  ais NH.,jST03, 2 g P„05 ais Ca3(PO.,)2, 
0,5 g MgSO„ u. 0,2 g krystallin. FeSO.,. Steigende K 20-Zugabe (0,0, 0,2, 0,4, 0,8, 1,0 g) 
je zur Halfto ais KC1 u. K 2S 0 4. Folgende yier Gerstensorten wurden untersucht: 
A c k e r m a n n s  Bavaria, A c k e r m a n n s  Isaria, Herz Hilke, H e i l s  Franken. Nur dio 
letztgenannte Sorte zeigto in allen Reihen mit yersehiedenor Kaligabe eine deutlich 
bessere Verwertung des aufgenommenen Kalis. Reiehhaltiges Tabellonmaterial. 
(Ztschr. Pflanzenemahr., Diingung. Abt. B. 9. 397—409. Sept. 1930. Berlin-Dahlem, 
Inst. f. Agrikulturchemie d. Landwirtsehaftl. Hochsch.) S c h u l t z e .

A. Fodor, L. Frankenthal und S. Kuk, tJber die Kinetik der Sauerstoffaufnahme 
und Kohlendioxydabgabe von Erbsenmehl. Das auf Grund friiher bestimmter Zahlcn 
(C. 1930. II. 75) ermittelbare Zeitgesetz besagt, daB sowohl die C02-Bldg. ais auch die 
0 2-Aufnahmo yon Erbsonmehl Zeitkurven besitzen, die tiberall linear Yerlaufen, 
jedoch ihro eignenen Richtungskoeffizienten haben u. yoneinander divergieren. Die 
C02-Kurve ist dio steilere. Die Divergenz ist um so starker, je mehr die beiden Pro- 
zesse zum Ausdruek kommen, besonders groB bei der Saaterbsc. Chem. ausgedriickt 
heiBt dies, daB der bei der Dehydrierung des Methylglyoxals ontbundene H2, der yon 
bestimmten Akzeptorcn ubernommen wird, seine oigene Oxydationskinetik besitzt, 
so wie die bei dieser Dehydrierung entstehende Brenztraubensaure ihre eigene u. von 
jener Oxydation unabhangige Decarboxylicrungskinetik hat. Letztere ist der GroBen- 
ordnung naeh iiberragender. Die Verschiedenheit dor Richtungskoeffizienten ver- 
ursaclit ein stetiges Anwachsen des Quotienten C02: 0 2. Dio Verbrennung des H 2 
blcibt hinter der Decarboxylierung zuriick. Durch Zugabe eines fremden Donators 
(Formiat) wird die 0 2-Aufnahme kaum yerandert, ein Zeichen dafiir, daB das Oxydase- 
system schon unter Hóchstbeanspruchung arbeitete, jedoch sinkt die C02-Bldg. bei 
gut lceimenden Erbsen u. in Ggw. yon Phosphat auf die Hiilfte. Da das Formiat auf 
Kosten des Methylglyoxals m i t  h e r a b g e s e t z t e r  G e s e h w i n d i g k e i t  mit 
dehydriert wird (vgl. auch C. 1930. II. 1231), kann nur woniger Brenztraubensaure 
gebildot u. decarboxyliert werden. Setzt man auBor dem Donator noch einen H2-Ak- 
zeptor (Acotaldohyd) zu, so wird die Dehydrierung der Ameisensaure beschleunigt 
u. es steigt infolgedessen die C02-Bldg. (aus der Ameisensaure), wahrend die Oa-Auf- 
nahme kaum beeinfluBt wird. — Boi Ggw. yon KCN ist sowohl der C02- ais auch der 
0„-Wert niedriger u. der Quotient C02: 0 2 wird auch bei Ggw. yon Phosphat nahezu 1, 
d. h. die Decarboxylierung wird starker gehemmt ais die Oxydation. (Biochcm. 
Ztschr. 225. 409—16. 6/9. 1930. Jerusalem, Inst. fiir Bio- u. Kolloidchemie der 
Hebraischen Uniy.) K o b e l .

A. Mtihldorf, Uber die Starkę in pflanzlichen Spermien. Im Zusammenhang mit 
yerschicdenen Studien iiber Entw., Histogonio u. Histologie pflanzlicher Spermien 
wurde die Starkę, die sich regelmaBig im Ćytoplasmateile ihres Kórpers findet, einer 
genauen Priifung unterzogen. Es w’ird gezeigt, daB die Angaben alterer Autoren hin- 
sichtlich des Starkevork. in den Pflanzenspcrmien richtig sind. Das Starkekorn des 
Sphagnumspermiums sotzt sich aus zwei yerschicdenen Komponenten zusammen, 
yon denen die eine, vorziiglich in der AuBenschieht deponierte, yielleicht dem Amylo- 
pektin, u. die andere, im Innern des Kornes befindliche, yielleicht der Amylose analog 
gesetzt werden kann. (Botan. Arch. 30. 167—94. Aug. 1930.) S c h u l t z e .

H. Bethge, B^itrage zur Frage iiber Empfindlichkeit von Bldłtern gegen schweflige 
Saure. Die Versuehspflanze (Stcrnmoos-Mnium) war in einer 10 1-Flasche enthalten, 
durch dio ein S 0 2-Luftgemisch von bestimmter Konz. stromte. Dio Schadlichkeits- 
grenze fiir das untersuchto Moos liegt bei einer Konz. von 1: 1 Million, wenn diese 
Konz. tagelang anhalt. Dagegen wird noch 1: 200 000 fiir einige Stdn. ohne Schaden 
ertragen. 2 Verss. mit Petersilienkeimpflanzen (5 cm hoch) ergaben eine Schadlichkeits- 
grenzc, die bei langerer Begasung bei einer Konz. yon 1: 500 000 liegt. (KI. Mitt. 
Ver. Wasśer-, Boden-, Lufthygieno 6. 224—26. Juli 1930. Berlin-Dahlem, PreuB. 
Landesanst. f. Wasser-, Boden- u. Lufthygiene.) S c h u l t z e .

H. Bórger, Wundperidermbildung von Kartoffeln unter dem Einflufl schwefliger 
Saure. Die Zellen der Kartoffel sind nicht so empfindlich gegen die Einw. von S 0 2 
wie die chlorophyllfiihrenden Zellen der Blatter. Die Peridermbldg. zerschnittener 
Kartoffeln wird durch Luft, die auf 100000 1 1 1 S 0 2 enthalt u. 9 Stdn. einwirkt, nicht



mohr boointriioliliigt. (KI. Mitt. Vor. Wassor-, Bodon-, Luffchygiono 6. 227—32. Juli 
1930. Borlin-Dahlom.) S c h u l t z e .

E. W. Hopkins, W. H. Peterson und E. B. Fred, Zusammensetzung des von 
Wurzdkiuitclumbakterien erzeugten Gummis. Wurzolknótchenbakterien von droierloi 
Pflanzon wurdon in Roinkultur in synthot. Modion goziichtot u. der daboi entstnndene 
Gummi („Gum'') mit Aceton gofiillt, nachdom die fi. sohr viscoson Kulturen vordiinnt 
u. mittols oinor SlIARPLES-Suporzontrifugo dio Hauptmengo der Bakterien von der 
Susponsion abgotronnt war. Dor Gummi dor Wurzolknótchonbaktorion von Alfalfa, 
Rhizobium moliloti 100, war N-froi boi yariablora C-Goh., in einer Probo 40,6% C, 
in oinor andoron 36,4%. Naoh dor Hydrolyso konnto d-Glucose mittels ihror spozif. 
Hotation idontifiziort wordon. Entaprooliond wurde Glucosazon aus dom hydroly- 
Hiorton Gummi von Roinkulturon dor Wurzolknótchonbaktorien von Rotklee, Rhizobium 
trifolii 205 u. 201, u. von Erbson, Rhizobium loguminosarum 311, erhalton. Fermen- 
tationsvorHH. am Zuokor diosor 2 Gummis mit Roinkulturon aus bekannton Hofen 
orgabon obonfalls, dali dor Zuokor Glueoso war u. Giirungsvorss. mit Roinkulturon 
l>ontosovorgiu'ondoi' Milohsilurobaktorion lioBon dio Abwesonhoit von Pontoson erkonnen. 
Dio 3 Gummiarton onthiolton Uronsdurc in Mongon von 4,1—25,3°/0 auf aschofreior 
Hasiu, u. zwar naoli don voiiiuifigen Vors8. ais Glucutonsaurc. Dio Gummis sind also 
YornmtUoh lvomploxo von Gluooso u. oinor Uronsiiuro, wolil Glucuronsiiuro. (Jo\irn. 
Amor. ohom. Soo. 5 2 . 3659—68. Sopt. 1930. Madison, Univ. of Wisconsin.) BEHRLE.

Mario Maxim, Die Kohlcnhydratfraktion der TubcrkclbaeiUen und des Tubcr- 
kulins, d-Mannosc und d-Arabitiosc. Durch Estraktion von trockonem T. B.-Pulvor 
mit sohwaoh angosiiuortom W., p» =  4. bei Zimmertomp. worden die froien Kohle- 
liydrato gol., wahrend dio Proteino u. Glucoprolcino kaum in Lsg. gehon. Das nach 
Entfornung von Glykogon u. andoren Verunroinigungen aus W. mit Aceton gefiillte 
Kohlonhydrat, weiBes Pulvor, zeigt [oc]n-Werto von +64,5° bis +80,2°. Boi dor Hydro
lyso mit S&uro zorfallt os in d-Mannose, d-Arabinose u. andero Spaltprodd., untor 
anderom oino KohlohydratsSuro, dio nicht Gluouronsauro ist. (Biochem. Ztschr. 2 2 3 . 
404—07. 15/7. 1930.) Oh l e .

Ericli Schnoider und Ernst Widinann, Mcthylglyoxal ais Zwischenprodukt des 
Kohknhydmtabbauejs. (Vgl. W i d .m a n n  u. S c h n e id e r , C. 1 9 3 0 . II. 2664.) (Klin. 
Wohsehr. 9. 1916—17. 11/10. 1930. Freiburg, Univ., Chem. Lab. d. Chirurgischen 
Klinik.) K o b e l .

A. G. Lochhead und Leone Farrell, Die Wirkung ton Schutzmiłtcln au f die 
Odrunij von ztwkcrtoftran/en H tfen aus Honig. In einer S0%ig. Honiglsg., dio mit einer 
gemischten Kultur von Honig vergarenden Hefon goimpft war, wurdo dio schiitzendo 
Wrkg. Yerschiodener Yorbb. studiort. Na triumhypochlorit u. Chloramin-jT-Priipn rat o 
yerhindorton dio G&rung selbst in der hOcliston Ycrwendoten Konz. (1:10 000 vor- 
ittgbares Cl) nicht. HaOa war wirksam in oiner Konz. von 0,5%, griff aber don Geschinack 
an u. wirkte bloiohend. Salicylsiiure liemmto die Garung YollsUindig in einer Konz. 
von 0.0t>%, die aber dio fiir Nahrungsmittel zugelassene Grenze (0,02%,) iiberscliroitet. 
Dio Na-SWio dor Bor-. Benzoe- u. Schwefligsaure Yorhindorton die Garung innerhalb 
dor fiir Nahningamittel erlauliten Konzz. (Canadian Journ. Res. 3. 95—103. Aug. 
1930. Ottawa, Canada.) K o b e l .

K,. Tierchem ie.
A. P. Winogradow und M. W. Neustrujewa, Mangan in Iim k ie n . II. (I. vgl. 

O. 1 9 3 0 . I. 1485.) Die Unterss. uber den Mn-Geh. in Formica rufa wurden fortgesetzt 
u. das Mn in einor groBen Reilie von Insekten (Odonaia, Ryn choin, Lepidoptera, Orthop- 
tem, Golfojłem, Diptera) bestimmt. Der haufigste Mn-Geli. der lnsekten bewcgte 
sieli in der GróBenordnung 10“*%. (Compt. rond. Aead. Sciences U. R. S. S. [russ.: 
Doklady Akademii Nauk fc>. S. S. R.] Serio A 1 9 3 0 . 127—32.) ScHONFELP.

Cyrus H. Fiske und Y. Subbarow. Phosphorverbmdmgen des Muskcls und der 
Leber. Dio Myoadenyls&ure ist nicht ein n. Konstituent. des Muskols, sondern ein 
Abbauprod. Ihr Calciumsalz ist in W. 1. Wenn man also ein oiwoiBfroies Muskclfiltrat 
mit alkal. CtUciumchloridlsg, behandelt, sollte sio in Lsg. bleiben, wfihrend der gróBto 
Teil des Purinstickstoffs ausgef&Ut wini. Yff. fanden: Die Fallung ist fast ąuantitatiY u. 
onthalt, nicht nur die Hauptmengo des Purinstickstoffs im Muskol, sondern auch die 
Haupt mengc des sSurelóslichen Pliosphors. der nicht in Form von Orthophospliorsaure, 
Phosphokmłtin <xier Hexosomonophosphat Yorliegt; beim Katr.enmuskcl ca. 50 mg-% 
Phosphor. Die Purine im Calciumnd, werden mit Quocksilberacetat in 2° 0ic. Essig-
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saure gefiillt, CJuecksilber entfernt u. jotzt mit Calciumchlorid u. Alkohol in salzsaurer 
Lsg. eine Fallung orhalten, die beim Wiederholen der Rk. ais saures Caleiumsalz mikro- 
krystallin wird. Da es nur sehwer von W. befreit werden kann, wurde es mit Silber- 
nitrat in salpetersaurer Lsg. zum Silbersalz umgesotzt, dessen Zus. ais Cj0H 13O13N’5P3Ag3 
ermittelt wurde. Es onthalt auBer Adenin u. Kohlehydrat droi Molekule Phosphor- 
saure, von denen zwoi durch Saurehydrolyse leicht abspaltbar sind. Daraus erklart 
sich, warum Emden u. Zimmermann (C. 1927. II. 1044) in der Myoadenylsauro 
nur noch eine widerstandsfahige Phosphorsiiuregruppe fanden. Der neue Korper 
enthalt den Phosphor, der nach Lohmann (C. 1928. II. 72. 235) im Muskel in Form 
von Pyrophosphat vorhanden ist, was noch entschieden werden muB. — Der gróBte 
Teil des organ., saureloslichen Pliosphors in der Leber laBt sich nach Entfernen des 
anorgan. Phosphorprod. mit alkal. Calciumchloridlsg. durch Zusatz von Alkohol aus- 
seheiden. Nochmals aus W. +  A. umgefallt bildet er Spharalite oder Aggregate yon 
kurzeń Nadeln u. ist das Caleiumsalz der Olycerinphosphorsdure C3H70 6PCa- 11/ 2HoO. 
Es g ib t eine in ten sive  Grunblaufarbung bei der DENIGŻS-Kodeinprobe nach der Oxy- 
dation mit Brom u. bildet kein unl. Doppelsalz mit Bariumnitrat, ist also das a-Glycero- 
phosphat. (Science 70. 381—82. 18/10. 1929. Harvard Med. School, Biochem. 
Lab.) Z im m e r m a n n .

E 5. Tierphysiologie.
O. Gessner und K. Craemer, Zur Darstellung der Salamanderalkałoide aus dem 

Ilauldriisensekret von Salamandra maculosa. Das durch Auspressen der Driisen des 
Salamanders gewonnene Sekret wurde in h., mit Essigsiiure angesauertem W . aus- 
gezogen, u. das Filtrat hieryon mit CHC13 erschópft. Es wurde eine Reihe noch nicht 
niiher gekennzeichneter Fraktionen erhalten; aus 295 g Sekret wurden insgesamt 12 g 
Samandarinbase u. 5 g Alkaloidsalz gewonnen. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 152. 
229—37. Aug. 1930. Marburg, Univ., Pharmakol. Inst.) W a d e h n .

L. Haberlandt, Die vorubergehende Sterilisierung des weiblichen Organismus durch 
Hormone. Zusammenfassende Darst. iiber friiher berichtete eigene Verss. (Umschau 35. 
801—02. 4/10. 1930. Innsbruck.) W a d e h n .

A. Szarka, Einfluji des Ovarialcyclus auf die spezifisch-dynamische Wirkung der
Nahrungsstoffe. Die spezif.-dynam. Wrkg. iinderte ihre GroBe mit dem Ovarialzyklus. 
Sie ist am gróBten zur Zeit desMetaostrus, in der der Grundstoffwechsel am niedrigsten 
ist, sie ist am niedrigsten um dio Zeit des Priióstrus, zu der der Grundstoffwechsel am 
hochsten ist. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 225. 620—26. 20/9. 1930. Debreczen, Univ., 
Physiol. u. allgem.-pathol. Inst.) " W a d e h n .

J. Freud, S. E. de Jongh und Ernst Laq.ueur, tlber den Einfluji des weiblichen 
(Sexual-) Hormons Menformon auf das Federkleid der Vogel. Kastriertc Hubner (Hennen 
u. Hahne) wurden der Einw. hochgereinigten Menformons (50—200 Miiuseeinheiten 
am Tag) iibor liingere Zeit ausgesetzt. Die in dieser Zeit nachwachsenden Federn 
zeigten typ. Hennenfedrigkeit. Bei nicht kastrierten Hahnen war der Erfolg schwacher. 
Ein stark positiver Erfolg war aber in dieser Richtung bei einem Fasan zu erzielen. — 
Wurde einem kastrierten Tier ein Extrakt injiziert, der sowohl mannliches ais weib- 
lichcs Sexualhormon enthielt, so entwickelte sich eehter Gynandromorphismus, d. h. 
das Tier zeigte mannliehe Kammentw. u. weibliches Gefieder. (P p l u g e r s  Arch. 
Physiol. 225. 742—68. 20/9. 1930. Amsterdam, Univ., Pharmakotherapeut. Labora
torium.) W a d e h n .

Frederick L. Hisaw und Samuel L. Leonard, Beziehung des Follikel- und des 
Corpus luteum-Hormons zu der Erzeugung der pragraviden Phase des Kaninchenuierus. 
Keins der beiden Hormone vermag allein die pragrayide Phase (progestational proli- 
feration) des Kaninchenuterus herbeizufiihrcn. Wird aber der Uterus durch Zufiihrung 
bestimmter Mengen Follikelhormon in den Oestrus gebracht, so erzeugt das Corpus 
luteum-Hormon mit Sicherheit die Umanderungen der Sehleimhaut zur pragrayiden 
Phase. Die Injelction von groBen Dosen Follikelhormon kann den Angriff des Corpus 
luteum-Hormons auf den Uterus yerhindern. (Amer. Journ. Physiol. 92. 574—82. 
1/4. 1930. Univ. of Wisconsin, Dep. of Zool.) W a d e h n .

Willard M. Allen, Physiologie des Corpus luteum. VI. Die Erzeugung der prd- 
graviden Phase des Endometriums beim unreifen Kaninchen durch Progestin (Corpus 
luteum-Eztrakt) nach torheriger Behandlung mit Oestrin. (V. ygl. C. 1930. I. 3802.) 
Nach mehrtagigor Injektion von 2 bis 8 Ratteneinheiten Oestrin bewirkte die kom- 
binierte Injektion von Progestin u. Oestrin bei jungen Kaninchen stets die Umwand-
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lung des Uterus in die pragravide Pliase; Progestin allein war dazu nicht imstande. 
(Amer. Journ. Physiol. 92. 612—18. 1/4. 1930. Rochester, New York, Dep. of Anat., 
Univ. of Rochester School of Med. a. Dent.) W a d e h n .

P. de Fremery, J. Freud und Ernst Laq.ueur, Zur Mefhnethode von mannlichem 
Hormon. Die beschriebene MeBmethode des mannlichen Sexualhormons beruht auf 
einer photograph. Abbildung des unter der Hormonwrkg. wacksenden Kapaunen- 
kammes u. der planimetr. Auswertung der Abbildung. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 225. 
740— 41. 20/9. 1930. Amsterdam, Univ., Pharmakotherapeut. Inst.) W a d e h n .

Georges Gander, Die Histogenese des Uteruswachstums von Ratłe und Maus unter 
der Wirlcung von Ovarial- und Hypophysenvorderlappenhormon im Vergleich mit der- 
jenigen wahrend der Schwangerschaft. (Ztschr. ges. exp. Medizin 72. 44—64. 25/6. 1930. 
Basel, Univ., Pathol. Anst.) W a d e h n .

Arnold Loeser, Kiinstliche Onulation wahrend der Schwangerschaft durch Hypo-
physenvorderlappen. (Vgl. G. 1930. II. 2666.) Durch Injektion einer Emulsion des 
Hypophysenvorderlappentrockenpraparats liefi sich auch beim schwangeren Kaninchen 
eehte Ovulation mit AusstoBung des Eies erzielen. (Klin. Wchschr. 9- 1855—57. 
4/10. 1930. Froiburg i. Br., Univ., Pharmakol. Inst.) W a d e h n .

S. Janssen, Ober den wirlcsamen Gehalt der Handelspraparate des Ilypophysen- 
vorderlappens. (Vgl. C. 1930. II. 2539.) (Klin. Wchschr. 9. 1853—55. 4/10. 1930. 
Freiburg i. Br., Univ., Pharmakol. Inst.) W a d e h n .

W. Falta und F. Hógler, tlber das Hypophysenrorderlappenhormon. Verss. mit 
Prahormon (P r o m o n t  a) u. Prolan (I. G.). Prahormon bewirkte in fast allen Fallen 
eine starkę Herabsetzung des Grundumsatzes u. haufig eine erhebliche Steigerung 
der spezif.-dynam. Eiweifiwrkg. In 2 Fallen von echtem Infantilismus bewirkte Pra- 
hormon zum Teil einen iiberraschenden EinfluC auf das Wachstum (ein 19-jiihriger 
Knabe, der seit seinem 13. Lebensjahr nicht mehr gewachsen war, wuchs unter Pra- 
hormonbehandlung in 7 Monaten um 10 cm), Prolan war auf das Wachstum ohne 
EinfluB, zeigte aber die iibrigen Wirkungsmerkmale des Priihormons, z. B. auf dio 
Sexualentw. infantiler Menschen. (Klin. Wchschr. 9. 1807—12. 27/9. 1930. Wien, 
Kaiserin Elisabeth-Hosp., I. med. Abt.) W a d e h n .

S. Ducret, Die Reaktion der Coronararterie auf Adrenalin. Verss. an iiberlebenden 
GefaBstreifen mit Lsgg. verschiedener Zus. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 225. 680—85. 
20/9. 1930. Ziirich, Univ., Physiol. Inst.) W a d e h n .

A. Schretzenmayr, tlber die Wirkung des Adrenalins und der adrenalinverwandien 
Korper auf den Gefafitonus. Adrenalin wirkt in pressor. Dosen an allen sympath. in- 
nervierten GefaBen des groBen Kreislaufs nur tonussteigernd; eine akt. erweiternde 
Wrkg. auf die MuskelgefaBe sowie eine Erweiterung der DarmgefaBe durch grofie Adre- 
nalinmengen wird vermiflt. Ephedrin, Ephetonin, Tyramin u. Stryphnon wirken 
qualitativ ebenso u. vom gleichen Angriffspunkt aus, nur quantitativ ist die Wrkg. 
vorschieden. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 152. 210—28. Aug. 1930. Rostock, 
Univ., Med. Poliklin.) W a d e h n .

Edward E. Swanson und Robert K. Webster, Die Wirkung von Ephedrin, 
Pseudoephedrin und ron Adrenalin auf die Bronchialmuskulatur der isolierten Lunge.
II. (I. vgl. C. 1930. I. 1320.) Bestiitigung der fruher erhobenen Befunde an dem 
Praparat der isolierten Lunge. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 38. 327—41. 
Marz 1930. Indianapolis, Indiana, Dep. of Pharmacol. Lilly Res. Lab.) W a d e h n .

David Epstein und J. W. C. Gunn, Die Eigenschaften des „ Parotissekrets“ von 
Bufo regularis. Das Sekret der Parotisdriisen der afrikan. KriSte Bufo regularis enthalt 
eino adrenalinahnliehe u. eine digitalisahnliche Substanz. Dio Tiere zeigen eine hohe 
Widerstandsfiihigkeit gegenuber Digitalis u. gegeniiber dem eigenen Sekret. (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapeutics 39. 1— 11. Mai 1930. Univ. of Cape Town, Dep. of 
Pharmacol.) _ W a d e h n .

Leonard Benjamin Shpiner, Der vermehrte Stoffwechsel ist nur ein Faktor in 
der Erzeugung und Erhalłung der IIyperglykamie und Glucosurie bei experimentellem 
Hyperthyreoidismus. Ein tox. Effekt von Thyroxin auf das Pankreasgewebe laBt sich 
besonders deutlich am Restgewebe nach Entfermmg des gróBten Teils des Pankreas 
vor der Thyrosinbehandlung nachweisen. (Amer. Journ. Physiol. 92. 672—78. 1/4. 
1930. Chicago, Univ., Physiol. Lab.) W a d e h n .

L. K. Baldauf und L. Pincussen, Jod und Brom im Blute mit Thyroxin beliandelter 
Kaninchen. (Vgl. C. 1930. II. 2399.) Wurde Kaninchen Thyroxin eingespritzt, so 
steigerte sich nicht nur der J-Geh. des Blutes, sondern auch sein Br-Geh., u. zwar
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relativ starker ais der J-Gehalt so daB das Verhaltnis B r: J von etwa 65—70 am Anfang 
des Vers. auf 80—90 ansteigt. Boi haufigeren Thyroxingaben blicb dieser Zustand 
niclit erhalten, die Verhaltmszahl fiel im Gegenteil auf 50—60. Die Herkunft des 
durch Thyroxin mobilisierten Broms ist noch unbekannt. (Klin. Wclischr. 9. 1825. 
27/9. 1930. Berlin, Stadt. Krankonh. am Urban, Biol.-cliem. Inst.) W a d e h n .

Berta Aschner, tJber Thyroxintherapie und ihre Indikalionen. Tliyroxin ist per os 
yerabfolgt nicht gleichmaBig wirksam, parenteral wirkt es schnell, verursacht aber 
nicht selten unangenehme Nebenerscheinungen. Schilddriisentabletten sind durchaus 
dem Tliyroxin vorzuziehen. (Ztschr. ldin. Med. 114. 360—77. 16/9. 1930. Wien,
III. Med. Abt. d. Allg. Poliklin.) W a d e h n .

Charles M. Wilhelm] und Walter M. Boothby, Die Wirkung tiUjlicher Ver- 
abfolgung von Jod auf den calorigenen Effekt einmaliger intravendser Thyroxininjektion. 
Ein Hund erhielt etwa 20 Tage vor u. 8 Tago nach der Thyroxininjektion (10 mg 
Thyroxin) taglich 2 ccm LuGOLsclio Lsg. mit 100 W. in den Magen. Durch diese 
J-Futterung wurde die der Tkyroxininjektion folgende Mehrproduktion an Warme- 
kalorien nicht yeriindert; sie bewegto sich mit oder ohne J-Zufutterung stets um 
300 Kalorien. (Amer. Journ. Physiol. 92. 568—73. 1/4. 1930. Rochester, Minnesota, 
Div. of Exp. Surg. a. Pathol., The Mayo Found., Sect. on Clinic. Metabol., Mayo 
Clin.) W a d e h n .

F. Verzar und A. von Kuthy, Die Erschópfung der Insulinbildung durch Kohle- 
hydraliiberbelastung. Hunde crhielten vicle Wochen lang taglich so viel Rohrzucker 
oder Glucose yerfiittert, daB die Toleranzgrenze ubcrschritten u. stiindig Zucker im 
Harn ausgeschieden wurde. Nach Unterbrechung der Zuckerfiitterung halt die Glucose- 
ausscheidung (bei fast n. Blutzucker) noch einige Tage an; bei erneuter kurzer Zucker- 
belastung ist die liyperglykam. Kurve langer u. flacher ais n.; sie zeigt eine Form wie 
sie beim Diabetes zu finden ist. Eine Erschópfung des Pankreas durch Uberbelastung 
des Organismus durch Zucker ist daher durchaus móglich. Uberbelastung durch 
Zucker kann eine der Ursachen fiir dio Entstehung des Diabetes mellitus werden. 
(P fl u g e r s  Arch. Physiol. 225. 606—12. 20/9. 1930. Debreczen, Univ., Physiol. u. 
allgem.-pathol. Univ.) W a d e h n .

F. Meythaler und E. Stahnke, Die Wirkung des Pankreashormons bei experimen- 
teller Umgehung der physiologischen Leberpassage. Unterss. an Hunden, denen die 
Vena pancreatico-duodenalis mit der rechten Vena renalis yorbunden wird. Der Blut
zucker ist sehr niedrig (50—68 mg-%) u. ist unabhangig von der Erniihrung; Belastung 
mit viel Glueoso u. Injektion von Adrenalin steigern den Blutzucker nur wenig; kurz 
andauernder Hunger, geringe Dosen Insulin subeutan fiikren eine starkę Blutzucker- 
senkung herboi, es treten liierbei abor, auch bei Zuckerwerten von 20 mg-°/0, keine 
Krampfe auf. Die Leber der operierten Tiore war sehr glykogenreich. (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 152. 185—97. Aug. 1930. Wiirzburg, Med. u. Nervenklin. u. 
Chirurg. Klin.) WADEHN.

M. Louisa Long und Fritz Bischoff, Untersuchung von Uimrsin, Oxycatalyst 
und von Solanum sanitwongsei-Beeren auf insulinahnliche Eigenschaften. Keine der 3
untersuchten Substanzen hatte irgendwelcho blutzuckersenkende Wrkg. (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapoutics 38. 313—25. Marz 1930. Santa Barbara, Chem. Lab. of 
the Potter Metabol. Clin., Cottage Hosp.) W a d e h n .

E. Rubeusohn, Vber das Herzhormcm Eutonon und seine Wirkungen. Mit Eutonon 
ist eine direkto spezif. Wrkg. bei dor Bekandlung der Angina pectoris zu erzielon. 
(Med. Klinik 26. 1483—84. 3/10. 1930. Koln.) " W a d e h n .

L. Haberlandt, t)ber ein Hormon der Herzbewegung. XVIII. Mitt. Versuche an 
Wirbettosen. (XVII. vgl. C. 1930. II. 2147.) Am isolierten Schneckenherzen (Helix 
pomatia) wirkten Extrakte aus Rinderherzen oder Schneckenherzen in der bekannten 
pulsauslósenden, pulsbeschleunigenden u. pulsverstarkenden Weise. Auch fiir dio 
Wirbellosen ist also die Existenz eines hormonalen Herzreizstoffs erwiesen. (P f l u g e r s  
Arch. Physiol. 225. 541—57. 18/8. 1930. Innsbruck, Uniy., Physiol. Inst.) W a d e h n .

H. Elias und B. Feli, Zur Physiologie wid Pharmalcologie des kritischen Blut- 
zuckers. Der krit. Blutzucker (d. h. derjenige Blutzuckergeh., bei dem die Niere Zucker 
auszuscheiden beginnt) betrug beim gesunden Menschen 160 mg-%. Er ist unabhangig 
von der Fl.-Menge, die die Niere gleichzeitig ausscheidet u. unabhangig davon, ob der 
Blutzuckergeh. steigt oder fallt. Pilocarpin, Piluitrin, Agomensin u. Sistomensin 
erhóhten den krit. Blutzucker, Adrenalin, Atropin, Cholin u. Pepton yeranderten ihn
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nicht. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 150. 146—59. Mai 1930. Wien, I. med. 
Klin.) W a d e h n .

B. Varela Fuentes, E. Apolo und J. Esculies, Veranderungen der Oallensałz-, 
Bilirubin- und Chólesterinwerte imBlute des Hundes beiexperimenłellem Ohstruklionsikterua. 
Durch Unterbindung des Choledoehus bei verschiedcnen Hunden u. dadurch erfólgtem 
Ikterus konnte ein sehr versehiedenes Verh. der Werte des Bilirubins, der Gallensalze 
u. des Cholesterins im Blute beobachtet werden, indem ersteres einen Maximalwert 
(nach 3—7 Tagen) beibehalt, die Gallensalze nach 4—5-faehem Uberwert (nach 7 Tagen) 
sich dem n. Zustande wieder nahern u. das Cholesterin wahrend des Experiments stark 
schwankt. Erklarungen dafiir aus der Mechanik der Leberfunktion vgl. im Original. 
(Ztschr. ges. exp. Medizin 73 . 412—21. 18/9. 1930. Montevideo.) S c h w a ib o l d .

David Glusker, Der Fettgelw.lt des Plasmas bei normalen Hunden im Stadium nach 
Nahrungsresorption und bei hungemden Hunden. Angaben iiber die Schwankungen des 
Geh. an Cholesterin u. Fettsduren, sowie des Yerhaltnisses beider Faktorcn. (Journ. 
biol. Chemistry 88. 381— 87. Aug. 1930. Rochester, N. Y., Sehool o f med. Dep. of 
Biocliem.) Op p e n h e im e r .

H. Petów, H. Kosterlitz und H. Probst, Zur Frage des alctiven Eisens. III. Seine 
Wirhung auf die Blutregeneration bei der Toluylendiaminandmie des Hundes. (II. vgl. 
C. 1929. II. 3157.) Die sog. akt. Fe-Verb. von B a u d is c h  vermag nicht den X-Stoff 
in der Kultur hamophiler Bakterien zu ersatzen. Wenn man bei Hunden mit kleinen 
Mengen Toluylendiamin eine konstantę Aniimie erzeugte, die der menschlichen sekun
daren Anamie bei Infektionen u. Carcinom etwa entspricht, so wirkte „aktives“ Ferro- 
ferricarbonat neben reichlich vorhandenem Nahrungs-Fe ebenso wie sog. ,,inaktives“ 
Fe in Gestalt des Ferrum reductum, obwohl kein Fe-Mangel vorhanden war, reizend 
auf die Knoclienmarkfunktion. Das sog. ,,benzidinaktive“ Ferriferrocarbonat wirkt 
allerdings etwas besser. Man kann an ,,Aktivitat“ im Sinne von B a u d is c h  nicht 
festhalten. (Ztschr. ges. exp. Medizin 72. 717—25. 7/8. 1930. Berlin, I. med. Univ.- 
Klinik d: Charitć.) F. Mu l l e r .

F. Bencsik, A. Gaspar, F. Verzar und A. Zih, Weitere Untersuchungen iiber die 
Wirkung von Bilirubin auf die Zahl der roten Blutkórperchen. Bei Mausen gelingt es 
regelmaBig, durch einmalige Gaben yon 0,01 bis 0,02 mg Bilirubin Erythropoese zu 
erzielen. GróBere Dosen (0,2 mg) geben umgekehrt Erythropenie. Dasselbe golingt 
auch an Ratten. 1 bis 2 mg wirken erythropoet. oberhalb 2 mg schon erythropen. 
Mittels taglicher Futterung von sehr geringen Dosen von Bilirubin (0,005 mg bei 
Mausen, 0,05 bis 0,1 mg bei Ratten) kann man die Zahl der roten Blutkórperchen 
monatelang sehr wesontlich erhóhen. Hórt man mit der Futterung auf, so sinkt sie 
wieder auf den Ausgangswert zuruck. Wenn durch Bilirubin die Zahl der roten Blut
kórperchen geandert wird, so andert sich dabei der refraktometr. Wert des Blut- 
serums nicht. Sowohl daraus, daB die Bilirubinwrkg. auBer an Kaninchen u. Menschen 
nun auch an Maus u. Ratte nachgewiesen ist u. daB sie sich iiberall so abspielt, daB 
kleine Dosen erythropoet. u. groBc Dosen umgekehrt wirken, ferner daraus, daB es 
gelungen ist, konstantę, monatelange Erhóhungen der Zahl der roten Blutkórperchen 
zu erreichen, u. daB sich die Serumkonz. dabei nicht andert, folgt, daB das Bilirubin 
tatsachlich eine machtige Wrkg. auf die Bldg. der roten Blutkórperchen hat. Vff. 
sehen darin Stiitzen ihrer Annahme, daB das Bilirubin, welches fortwahrend beim 
Błutzerfall gebildet wird, ein wesentlicher Regulator der. Zahl der roten Blutkórperchen 
ist. (Biocliem. Ztschr. 225. 278—85. 6/9. 1930. Debreczan, Physiol. u. allgemein- 
patholog. Inst. d. Univ.) K o b e l .

Cecil Innes Bothwell Voge, Die kolloiden Eigenschaften von Serum. (Vgl. C. 1929.
I I .  2353.) Normaleu. syphilit. Seren unterscheiden sich in ihrem FallungSYermógen fiir 
Benzoeharzsol; bei letzterem existiert eine Fallungszone, die beim n. Serum fehlt. Im  
syphilit. Serum scheint eine anormale Substanz yorhanden zu sein, die die Stabilitat 
der n. Serum proteine durch Erteilung positiYer Ladung so verandert, daB sie in Ggw. 
eines negativ geladenen Sols ausflocken. Geringe Veranderung von n. Serum beim Er- 
hitzen auf 55° bis zu 90 Min.; syphilit. Serum ist nach dieser Zeit in seinem FallungS
Yermógen von n. Serum nicht mehr zu unterscheiden. Die anorm ale Substanz im syphilit. 
Serum kann gemeinsam mit der Euglobulinfraktion, mit der sie assoziiert ist, von den 
anderen Serumfraktionen getrennt werden. Zusatz sehr kleiner Clupeinsulfatmengen 
zu n. Serum macht dieses bzgl. Fallungs- u. Komplementfixierungsvermógen syphilit. 
Serum ahnlich; beim Erhitzen Ruekkehr der n. Eigg. Normales Serum u. B. abortus- 
Antiserum besitzen iihnliches Fallungsyermógen fiir Benzoeharzsol. Ahnliche Aggluti-
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nierungseffekte von n. Rinderserum auf eine Suspension von B. abortus. Das merk- 
liche Agglutinierungsvcrmógen vom Antiserum fur die Suspension von B. abortus wird 
durcli Erhitzen des Antiserums stark herabgesetzt. Die das Agglutinierungsvermogen 
verursacliendo Substanz ist mit der Euglobulinfraktion assoziiert. (Biochemieal Journ. 
23. 1137— 16. 1929. Univ. of Edinburgh.) K r u g e r .

Franz Kisch, Uber die Beeinflujibarkeit der Cheyne-Stokesschen Atmung durch 
Histamin. Es gelingt, durch subcutane Einverleibung von Histamin (0,5—0,7 cem 
Jwncfo-„R0CHE“ ) die CHEYNE-STOKESsche Atmung zu unterdriicken. (Klin. Wchschr.
9. 1819—20. 27/9. 1930. Wien-Marienbad, I. Med. Univ.-IClin.) W a d e h n .

K. Scharrer, Ube.r den Jodgehalt tierischer Organe. Bcsprechung der ncuesten 
Arbeiten iiber diese Frage unter Einbcziehung der Unterss. iiber dio Wrkg. von Jod- 
beifiitterung. Literaturangaben. (Tierernalirung 1. 563—77. Juni 1930.) Sc h w a ib .

Walter Amoldi, Der Olykogengehalt der Leber nach Zufuhr einer Olauberguelle. 
Durch Eingabe von 50 ccm Glauberquelle IV (Franzensbad) bei Kaninehen u. 4 bzw. 
6 ccm bei Ratten, erstere Menge 3-mal wóclientlieh, letztero tśiglich, wurde im all- 
gemcinen eine Erhóhung des Glykogengeh. der Leber festgestellt. Bei sehr kohlehydrat- 
reicher Kost n. eintretende Verminderung des Glykogens wird durch Glauberąuclle 
unbedeutender. Bei eiweiB- u. fettreicher Kost wird durch Zufuhr von Glauberąuclle 
die Menge des Leberglykogens geringer. (Ztschr. ges. exp. Medizin 73. 452—57. 18/9. 
1930. Berlin, Univ., Pathol. Inst.) S c h w a ib o l d .

Walter Arnoldi, Der Einflu/3 verscliiedener Emdhrung auf die Glauberąmllwirkung. 
Zur Ermittelung einer geeigneten Diat bei Glauberąucllbeliandlung wurden an mit 
Glauberąuelle (vgl. vorst. Ref.) behandeltcn Ratten bei kohlehydratreiclier bzw. fett- 
u. eiweiBreicher Fiitterung Harnunterss. beziiglich Ca, P, Cl, N u. a. durchgefuhrt. 
Bei eiweiB- u. fettreicher Kost steigen nach Zufuhr von Glauberquelle Ca-, P- u. 
Vakat-0-Ausscheidung stark an bei Neigung zur Gewielitsabnahme. Bei kohlehydrat- 
reicher Kost ist die entsprechende Ausscheidung viel weniger erhóht u. besteht Neigung 
zu Gcwichtszunahme. (Ztschr. ges. exp. Medizin 73. 458—63. 18/9. 1930.) Sc h w a ib .

Heinrich Willi, Vegetabile Rohkost und animalische Kost im Selbstversuch. Vf. 
unterzog sich wahrend 10 Wochen einer Rohkostdiat, ansehlieBend 10 Wochen einer 
Diat von gcmischter Kost, sodann 2 Wochen einer eiweiBreichen, fast ausschlieBlich 
animal. Kost, worauf noch 5 Tage Rohkost folgten. Wahrend der Yersuchszeit \vurde 
Urin (Menge, spezif. Gewicht, Kochsalz, pn, SaureiiberschuB, Cl, Na, K, Ca, Harnsaure, 
Phosphat, N, NH3, Harnstoff), Blut (wiclitigste Salze, EiweiB, Viscositat, Blutbild) 
u. Faces u. Nahrung untersueht. Rohkost, sowie die animal. Kost waren nicht bekomm- 
lich. Bei ersterer war der Blutdruck erheblich niedriger, bei letzterer unveriindert. 
Wahrend der Rohkost trat eine Monocytose von 15% ein bei sonst geringen Blutbild- 
veranderungen. Resorption war bei EiweiBkost besser ais boi Rohkost, jedoch bei 
ersterer Stoffwechsel gestcigert (Schlackenbldg.). Der Grundumsatz zeigte keine 
abnormen Schwankungen. Der Mineralstoffwechsel war bei Rohkost positiv, der Chlor- 
bedarf durch kloinste Mengen gedeckt ohne H}rpochloramie. Bei Rohkost wurde der 
Harn stark alkal., Steigen der Ausscheidung organ. Sauren (Ahnlichkeit mit der Rolle 
des Ammoniaks bei acidot. Verhaltnissen). (Dtsch. Arch. klin. Med. 168 . 156—75. 
Sept. 1930. Ziirich, Unrv.-Kinderklinik.) S c h w a ib o l d .

J. S. Mc Hargue und W. R. Roy, Die Wirkung von ultravioletter Bestrahlung auf 
den MagnesiumgeliaU von Ratten, die bei gleichmafiiger Zuchterndhrung nnd bei zer- 
streutem Tageslicht gehalten wurden. Der Mg-Geh. der Asche des Gesamlkórpers oder 
auch der Knochen betrug bei den bestrahlten Tieren wenig mehr ais die Halftc des 
Mg-Geh. der Kontrollen. Der Ca- u. P-Geh. der Knochen der bestrahlten Tiere war 
ebenfalls niedriger ais bei den Kontrollen. (Amer. Journ. Physiol. 92 . 651—55. 1/4. 
1930. Kentucky Agricult. Exper. Stat., Dep. of Chem.) W a d e h n .

W. Corneli, Bemerkungen iiber das sogenannte Vitamin A. Die nach der Vor- 
schrift von S h im iz u  u . H a t a k e y a m a  (C. 1 9 2 9 . II. 1025) abgeschiedene Molekul- 
verb. des Vitamins mit Desoxycholsaure enthalt wahrscheinlicli aclit Molekiilo Des- 
oxycholsaure, womit die Werte der Aquivalenttitration im Einklang stehen. (Ztschr. 
physiol. Chem. 1 9 1 . 86—88. 10/9. 1930. Dusseldorf, Med. Klin. d. Med. Akad.) W e i d .

Kozo Kawakami und Ryang-ha Kimm, Uber die physiohgische Bedeutung von 
Garotin und verivandten Substanzen. Vff. stellen fest, daB Carotin aus Mohrriiben u. 
aus Paprikaschoten die gleiche Vitamin A-Wirksamkeit hat, u. daB andererseits 
das Capsanthin der Paprikaschoten wirkungslos ist, was dafiir spricht, daB tatsachlich 
auch dem reinen Carotin Vitamin A-Charakter zukommt. Lycopin (tagliche Dosis

XII. 2. 178



E 5. T ie r p h y sio ł o g ie . 1930. II.

0.05 mg), a-Crocetin (0,1 mg) u. y-Croćetin (0,1 mg), Diphenyldcdekahezaen (0,05 mg)
Difuryloctatetraen (Darst. aus Furylacrolein u. BernstoinsiLure in geringer Ausboute, 
rotbraunes Ol, das mit konz. H2S 04 eine blaue Farbrk. gab) zeigten sich wirkungslos, 
ebenso eine Substanz, die aus Śąualen durch Bromaddition (Dodekabromid, farbloses 
amorphes Pulver, das mit Essigestor z. T. krystallisiert erlialten werden kann) u. an- 
sohlieBendo Beliandlung mit Alkali erhalten wurde u. ein orangerotes Ol mit Carotinoid- 
eigg. darstellte (Farbrkk. mit H2S 04, SbCl3 u. A1C13). Da auch das „Biosterin“ des 
Dorschlebertrans neben D-Vitamin A-Eigg. zeigt, aber naeh dem Ergebnis absorptions- 
spektroskop. Unterss. der Vff. kein Carotin enthalt, miissen b e i d e die Funktion des 
Vitamin A ausiiben konnen. (Scient. Papers Inst. pliysical. chem. Res. 13. 231— 43. 
20/6. 1930.) B e r g m a n n .

Midzuho Sumi, Ergosterin. VII. Ozonisation des Ergosterins und antirachitische 
Wirksamkeit. (VI. vgl. C. 1929. I. 251.) Mit fortschreitender Ozoneinw. sinkt F., 
Drehung u. Digitoninfallbarkeit des Ergosterins; ebenso andert sich das Absorptions- 
spektrum. Die Prodd. zeigen keino antirachit. Wirksamkeit. (Seient. Papers Inst. 
physieal. chem. Res. 13. Nr. 246—53. Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], 
Tokyo 9. 42. Juni 1930.) B e r g m a n n .

Wolfgang Heubner, Studien zur Toxikologie der Bestrahlungsprodukte d-es Ergo- 
sterins. Um festzustellon, ob die schadigenden Wrkgg. von bestrahltem Ergosterin 
der Vitaminsubstanz oder einer bzw. mehreren giftigen Begleitsubstanzen zuzuschreiben 
sind,WTirden Verss. anKaninchen mit einer Reihe verschiedenerwohl definierterPraparate 
in hóheren Dosen vorgenommen. Ais Folgen von Oberdosierung wird angegeben:
1. Reversible Verkalkungen gesunder Gewebspartien; 2. Degenerationsherde verschie- 
dener Organe (er. irreversible Verkalkungen); 3. Allgemeinstorungen (Gewichtsyerlust, 
HaarausfaJl usw.). Beobachtet wurde das Allgemeinbefinden der Tiere, Korpergewicht 
u. Sektionsbefund, ferner bei einer gewissen Anzahl das Blutphosphat. Die Wrkg. 
auf letzteres begann bei einem stark antirachit. wirksamen Praparat bei einer niedrigeren

. Dosengrenze ais die tox. Wrkg. im Gegensatz zu schwaclier wirkenden Praparaten. 
Hieraus u. aus der Feststellung, daB die antirachit. Wrkg. durch geeignete Beliandlung 
im gleichen Praparat viel starker ais die tox. Wrkg. abgeschwacht werden kann, ergibt 
sich die Moglichkeit der Existenz mehrerer yersehieden wirksamer Substanzen. (Nachr. 
Ges. Wiss., Gottingen 1930. 149—63. Heidelberg.) S c h w a ib o l d .

Elsie Watchorn, Die Aufnahme und Aussclieidung von Calcium und Phósphor 
bei lialten mit ubermapigen Dosen von bestrahltem Ergosterin. Es wurden an Ratten 
Stoffwechselverss. liinsichtlich Calcium u. Phosphor vorgenommen zur Klarung der 
Frage, ob die Erhóhung des Blutcalciums u. Blutphospliors bei iibermaBigen Gaben 
von bestrahltem Ergosterin auf erhohte Aufnahme (Darm) u. (oder) verringerte Aus- 
scheidung (Darm u. Niere) oder durch Abbau der Knochensubstanz verursaeht wird. 
Eine geeignete Methode zur Messung des Urincalciums wird angegeben. 0,1 bzw. 0,05% 
des Futtergewichts wurde an Ergosterin verabreicht. Es wurde beobachtet, dafl bei 
iibermaBigen Dosen an bestrahltem Ergosterin Calcium- u. Phosphorretention ver- 
mindert ist, das Calcium im Harn stark erhoht ist, nicht jedoch der Phosphor, das 
Calcium u. der Phosphor nicht immer parallel der verminderten Nahrungsaufnahme 
sich verringert (verringerte Absorption), daB noch groBere Storungen in der Erholungs- 
periode auftreten u. daB Gewichtsverlust u. yerminderte Nahrungsaufnahme teilweise 
Ursachen dieser Wrkgg. sind. (Biochemical Journ. 24. 631—40. 1930. Cambridge, 
Biochem. Labor.) SCHWAIBOLD.

E. Rominger, Hugo Meyer und C. Bomskov, Eachitisstudien. I. Mitt. Lang- 
fristige Kalk- und Phosphorstoffwechseluntersuchungen bei gesunden und rachitischen 
Sduglingen. Zugleich ein Beitrag zur Wirkungsweise des Vigantols. Bei einer Anzahl 
von Kindern (n. u. rachit.) wurden in mehnvochentliehen Verss., unter zeitweiliger 
Verabreichung von taglich 2 x 4  Tropfen Vigantol, Ca- u. P-Bilanzen ermittelt. Vff. 
unterscheiden 4 Stadien der Rachitis: 2 der floriden u. 2 der heilenden Rachitis. Im 
ersten Stadium (maBige Rachitis) stark yerschlechterte bis negative P20 5-Bilanzen, 
relativ gute CaO-Bilanzen (P-Verarmung des Kórpers). Im zweiten Stadium gleich- 
sinnige P20 5- u. CaO-Bilanzen (beide schwach positiv oder negativ). Im dritten Stadium 
sehr hohe P20 5-Bilanzen. Im vierten Stadium erreicht dio CaO-Retention diejenige 
des P20 5, beide anormal hoch. Daraus (P-Verarmung) erklaren sich die Hauptmerkmale 
der Rachitis (Hyperphosphatamie bei plótzlicher Heilung, Ossifikation, u. aaher Hypo- 
calcamie). Die Wrkg. des Vigantols auf den Stoffwechsel des Rachitikers ist sehr schnell 
u. anhaltend, zuerst Besserung der P20 6-Retention, dann derjenigendes Ca (sekundar),
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eine Wrkg. auf den Stoffweehsel des n. Kindcs bei therapout. Dosen konnte niclit 
festgestellt worden. (Ztschr. ges. exp. Medizin 73. 343—81. 18/9. 1930. Kiel, Univ.- 
Kinderklinik.) SCHWAIBOLD.

Otto Karl Schultz, Vber die antirachitische Viłamineinheił (D. V. E.). Eine neue 
Methode zur Standardisierung Vilamin D-haltiger Ilandelspraparate. Vorl. Mitt. Bo- 
schreibung u. Kritik verscliiedener Standardisierungsverss. sowie entsprechender Wert- 
bestim m ungsm ethoden, insbesondere der CoWARD-Methode u. des „ L in e tes t“ . Der 
Grundgedanke der vom Vf. ausgearbeiteten Methode war der, eine Rachitis ganz be- 
stimmten Gradcs zu schaffen, die durch das Praparat in einem bestimmten Zoitraum 
beseitigt werden muB. Eine antiraehit. Vitamineinheit (D. V. E.) wird definiert ais 
die kleinste Menge eines antiraehit. wirksamen Stoffes, die in der Lage ist, innerhalb 
21 Tagen +  +  +  4- Rachitis bei der Ratte in eine — Rachitis zu verwandeln. Allo 
nótigen Einzollieiten werden im Original in einem Priifungsschcma angegeben. (Ztschr. 
Vitamin-Kunde 1930. 51—54. 81—83. Miirz/April. Grebenstein.) S c h w a ib o l d .

Charles Amos Ashford, Die Verteilung des Phosphors im Blut und die Ausscheidung 
des Calciums und Phosphors wahrend D-Hypervitaminose. Aus Verss. an Kaninchen 
wahrend des Jugendwachstums u. im erwaclisenen Zustand bei Verfiitterung von 
10 mg bestrahlten Ergosterins taglich (Kontrollticre auch mit unbestrahltem Ergo- 
sterin) erhielt Vf. durch entsprechende chem. Unterss. folgende Ergebnisse: Die be- 
kannte Erhóhung des anorgan. Blutphosphors wird nicht von einer Anderung des Geh. 
an organ, saurcl. Phosphorverbb. begleitet. Die Erhohung des Scrumcalciums wird 
bestatigt. Es tritt eine erhohte Pliosphorausscheidung durch die Niere ein, ebenso 
noch ausgepragter eine solche des Calciums. Beim Abklingen der Hypervitaminose 
dauern die letzteren Erscheinungen (erhohte Ca- u. P-Ausscheidung) noch an, wenn 
die iibrigen Symptome Terschwunden sind. (Biochemical Journ. 24. 661—68. 1930. 
Cambridge, Biochem. Labor.) S c h w a ib o l d .

F. Verzar und A. v. Kuthy, Die physiologische Bedeutung der Hydrotropie. Die 
hydrotrope Losungsfahiglceit der gepaarten Gallensiiuren erstreckt sich auBer auf 
die Fettsauren auch auf andere wasserlosliche Substanzen, z. B. Chinolin, Campher, 
Diplienylamin, Cliolesterin usw. Durch hydrotrop wirlcende Salze wird nicht nur 
die Wasserloslichkeit der aufgelósten Substanzen erhóht, sondern sie sind dabei in 
der Lsg. in lioher Dispersitiit, in diffusiblcr Form vorhanden. Die Hydrotropie ist 
nicht von allgemeiner Natur. So kónnen z. B. Fettsauren nicht von samtlichen hydro- 
tropen Salzen in Lsg. gebraclit werden. Auf Grund von Diffusionsverss. wird gezeigt, 
daB einige Organe hydrotrope Substanzen enthalten, die keine Gallensaurcn sind. 
Damit konnte der Kreislauf von wasserunl. Substanzen im Organismus erklart werden. 
Besonders kann die hydrotrope Wrkg. des Darmsaftes eine Rolle bei der Resorption 
wasserunl. Substanzen spielen. (Biochem. Ztschr. 225. 267—77. 6/9. 1930. Debreczen, 
Physiol. u. allgemein-patholog. Inst. d. Univ.) K o b e l .

A. Bomstein und R. Pantke, Gyansaure ais Zwischenprodukt des Aminosaure- 
stoffwechsels. Es wurde Hunden durch kontinuierliche intravenose Injektion cyan- 
saures Na in Dosen zugefiihrt, die schon leichte tox. Erscheinungen hervorriefen. 
Dabei bleibt der NH3-Geh. des Blutes unverandert. Darin, daB nach gleichartiger 
Zufuhr von Aminosauren (Glylcokoll, Alanin, Asparaginsaure) ein starker Anstieg 
des Blut-NH3 eintritt, ersehen Vff. den Beweis, daB die genannten Aminosauren bei 
ihrer Desaminierung nicht Cyansauro ais Zwisclienprod. bilden. Nach sehr groBen 
Dosen von Cyanat tritt ais Folgę heftiger Krampfe eine NH3-Bldg. im Blute ein. 
(Biochem. Ztschr. 225. 330—35. 6/9. 1930. Hamburg, Univ., Pharmakol. Inst. des 
Krankenhauses St. Georg.) K o b e l .

Roger S. Hubbard, Chloridausscheidung bei Achlorhydrie. Bei Magenanaciden 
ist in derFriihe vor Nahrungsaufnahme dio Cl-Ausseheidung im Urin starker ais nacli 
dem Friihstuck; dabei sind diese Veranderungen weitgehend unabhangig von der 
W.-Ausscheidung. (Journ. biol. Chemistry 88. 361—66. Aug. 1930. New York, Cl if t o n  
S p r in g s  Sanat. u. Klin.) Op p e n h e im e r .

Homer W. Smith, Stoffweehsel des Lungenfisches Protoptems aethiopicus. Unter 
Mitarbeit von Nicholas Farinacci und Anne Breitwieser. 50% des gesamten Energie- 
bedarfs wird bei dem wachsenden u. hungernden Lungenfisch vom EiweiB gedeckt. 
Der N  wird in gleichon Mengen ais Harnstoff, NH3, zugleich mit relativ konstanten 
Mengen S 04, P 0 4, K  u. Kreatin ausgeschieden. An Land gebracht, Yerfallt der Lungen
fisch in Wintersclilaf, umgibt sich — Mundóffnung ausgenommen — mit einer vor Aus- 
trocknung schutzenden Schleimschicht. Der Stoffweehsel sinkt u. wird fast allein
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vom EiweiB unterhalten, das ais Harnstoff im Korper angesammolfc wird bis zu 1—2% 
des Korpergewichts inncrhalb Jahresfrist. In W. zuriickgebracht, wird der Harnstoff 
ais solelier rasch ausgeschieden. Der Sclilaf ist tief u. wird weder durcli Temp.-Erhółmng 
noch durch Thyroxin beeinfluBt. Aceton oder Acetessigsdure tritt beim winterschlafenden 
Lungenfisch nicht auf. (Journ. biol. Chemistry 88. 97—130. Aug. 1930. New York, 
N. Y., Univ. Bellevue Med. School.) Op p e n h e im e r .

Th. Doxiades, Kombinationsbehandlung der Fettsucht mit Lipolysin in Verbindung 
mit Lipo-Aktivator. Durch Anwendung des Lipo-Aktivators gelingt es, mit Lipolysin- 
dosen, die unangenehme Nebenwrkgg. nicht mehr haben, in den meisten Fallen die 
Fettsucht wirksam zu bekampfen. (Med. Klinik 26. 1487—88. 3/10. 1930. Berlin- 
Lichterfelde, Stubenrauch-Kreiskrankcnh., Innere Abt.) W a d e h n .

A. Bomstein und Hermann Mayer, tlber die Acetaldeliydbildung in der Leber.
I. Mitt. Glykogenfreie Hundeleber bildet an sich keinen Acetaldehyd, wolil aber nach 
Zusatz von Glykogen (ygl. auch N e u b e r g  u . G o t t s c h a l k  (C. 1 9 2 4 . II. 491. 492). 
Traubenzuckerzusatz ist — auch bei gleichzeitiger Zugabe yon Insulin — ohne Ein
fluB. (Błochem. Ztschr. 2 2 5 . 318—20. 6/9. 1930. Hamburg, Pharmakol. Inst. d. Univ., 
Kranltenhaus St. Georg.) K o b e l .

A. Bornstein und R. Pantke, Die Acetaldeliydbildung in der Leber. II. Mitt. 
Einige Kohlenhydrate und verwandte Stoffe ais Aldeliydbildner. Glykogenfreie Hunde- 
leber bildet aufier aus Glykogen (I. ygl. vorst. Ref.) Acetaldehyd auch aus Fructose, 
Alanin, Dioxyaceton, A. u. Brenztraubensaure, aus letzterer die 10-fache Menge der- 
jenigen, die bei Glykogenzusatz gefunden wurde. Bei Einw. yon Leberbrei auf ein 
Gemisch von Glykogen u. gewissen anderen Kolilenhydraten oder Kohlcnhydrat- 
bildnern entsteht mehr Aldehyd, ais wenn man Glykogen u. das andere Kohlenhydrat, 
jedes fiir sich allein, mit Leberbrei zusammenbringt. Am klarsten liegen die Verhalt- 
nisse bei Glucose. Sie selbst bildet keine nachweisbaren Mengen Aldehyd, kombiniert 
man sie aber mit Glykogen, so wird mehr Aldehyd gebildet ais durch Glykogen allein. 
Noeh starker potenzieren sich Glykogen +  Fructose, sowie Glykogen +  Alanin. Eine 
Erklarung dieser Tatsache kann noch nicht gegeben werden. (Biochem. Ztschr. 2 2 5 . 
321—25. 6/9. 1930. Hamburg, Pharmakol. Inst. d. Uniy., Krankenhaus St. Georg.) Ko.

H. Globig und R. Pantke, Die Acetaldeliydbildung in der Leber. III. Mitt. Acet- 
aldehydbildung bei Ausschlu/3 von Balcterien. (II. vgl. vorst. Ref.) Es wird bewiesen, 
daB auch b a k t c r i e n f r e i e  Leberbreiansatze Acetaldehyd aus Brenztraubensaure 
u. A. zu bilden yermógen. (Biochem. Ztschr. 225. 326—29. 6/9. 1930. Hamburg, Phar
makol. Inst. d. Univ. u. bakteriol. Inst. d. allgem. Krankenh. St. Georg.) K o b e l .

L. Aschoff, tlber physiologische und pathologische Gallenfarbstoffbildung. Die 
Funktion der Leber bei der GallenproduKtion wird mit den noeh ungel. Fragen nach 
Art u. Ort der Bldg. des Cholesterins, der Gallensauren u. des Uberganges von Bili
rubin I (Bilirubin mit direkter Rk.) in Bilirubin II (Bilirubin mit indirekter Rk.) yer- 
kniipft. Nach der Auffassung des Vfs. werden diese Gallenbestandteile auBerhalb der 
Leber gebildet u. von dieser nur ausgeschieden. Ais Bildungsstiltte fiir das Cholesterin, 
das im Organismus des Pflanzenfressers u. wobl auch in dem des Carnivoren aufgebaut 
wird, funktioniert wahrscheinlich das sogenannte retikuloendotheliale System, in 
welchem auch der Blutfarbstoff in Bilirubin umgewandelt wird. Auch fiir die Gallen
sauren wird eine estrahepat. Entstehung angenommen. (Wien. med. Wchschr. 80 . 
1011— 15. 26/7. 1930. Freiburg i. Br.) Gu g g e n h e im .

Werner Lipschitz, Studien zur Pliarmakologie der Entziindung. I. Mitt. Beob- 
achtungen am Tier iiber die Wrkg. des stark antiphlogist. u. gleichzeitig die Atmung 
dampfenden Antipyriliminopyrins u. Kenntnis von der nicht entzundungshemmenden 
u. atmungssteigernden Wrkg. des Pyramidons fiikrten zu Verss., die allgemeine Be- 
ziehungen zwischen Entzimdungsvorgangen, Narkose u. Zustand des Atemzentrums 
klaren sollten. (Arch. exp. Pathol., Pharmakol. 1 5 1 . 267—69. Juli 1930. Frank
furt a. M., Pharmakolog. Inst. d. Univ.) Op p e n h e im e r .

Dauzen Peng, Studien zur Pliarmakologie der Entziindung. II. Mitt. Die Atmung s- 
und Entziindungsliemmung am Kaninchen durch Urethan. (I. vgl. vorst. Ref.) 0,125 g/kg 
Urethan lassen die Kórperwarme unbeeinfluBt, andern Atemfreąuenz u. Volumen kaum 
u. hemmen die Senf olentziindung an der Haut des Kaninchens nicht. Letztere wird durch 
0,25 g/kg deutlieh gehemmt, eine Dosis, durch die auch eine Verminderung der Atmung 
um 10—20% erfolgt, ohne die Temp. zu beeinflussen. (Arch. exp. Pathol., Pharmakol. 
1 5 1 . 270—78. Juli 1930.) OPPENHEIMER.
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Karl Guggenheim, Studien zur Pharmakologie der Entzundung. III. Mitt. Phanna- 
kologische Beeinflussung von Entziindungsvorgangen durch Einwirkung auf die Lungen- 
ventilation: Sclilafmittel-Cardiazol. (II. vgl. vorst. Ref.) Novonal (Dialhykdlylace.ta.mid) 
bewirkt parallel mit der Verringerung der Atemfreąuenz eine Hemmung der Senfól- 
entziindung. Cardiazol steigert die Entzundung entspreehend der Steigerung der Atem
freąuenz. Die durcli Urellian bedingte Atemhemmung wird ohne wesentliche Beein- 
flussung der Narkosetiefe durch Cardiazol beseitigt. Entspreehend wird die Uretlian- 
entziindungshemmung yerhindert. An den Atmungsyorgangen laBt- sich ein gleicher 
Antagonismus Pyramidon-TJietha.n nachweisen, jedoch beeintrachtigt hierbeidie Temp.- 
Senkung die Beobachtungen an den Entziindungserscheinungen. Kiinstliche Ventilation 
bei der Urethanwrkg. yerhindert die Entzundungshemmung. (Arch. exp. Pathol., 
Pharmakol. 151- 279—301. Juli 1930.) Op p e n h e im e r .

Hellmuth Winkler, Studien zur Pharmakologie der Entzundung. IV. Mitt. Die 
Atmungs- und Entzundungshemmung durch Bromid und die Entziindungsnachwirkung 
des Urethans. (III. vgl. vorst. Ref.) DieUrethanentzundungsliemmung ist noch nach
3 Tagen in voller Starkę nachweisbar. Diese Spathemmung tritt auch auf, wenn Car
diazol fiir Stunden die Atmungsdampfung aufhob. Aknliehe Beziehungen zwischen 
Atmungsbeeinflussung u. Entzundungsvorgangen lassen sich bei 2VaBr-Gaben erkennen; 
die Entzundungshemmung durch Bromid ist zum Teil an das Br-Anion — also spezif. — 
gebunden, zum anderen Teil durch eine unspezif. Salzwrkg. zu erklarcn, denn aqui- 
molare NaCl-Mengen in stark hyperton. Lsg. gegeben (peroral), lassen ebenfalls, aller- 
dings rascher abklingend, Entzundungshemmung auftreten. (Arcli. exp. Pathol., 
Pharmakol. 1 5 1 . 302—32. Juli 1930.) Op p e n h e im e r .

Hans Fróhlich, Studien zur Pharmakologie der Entzundung. V. Mitt. Die Ver- 
anderung der Blutreaktion und des Kohlensdurebindungsvermdgens des Plasmas von 
Kaninchen unter dem Einflufi atmungs- und entziindungshemmender Pharmaka. (IV. vgl. 
vorst. Ref.) Urethan u. BrNa verursachen Senkung der H'-Konz. des Kaninchenblutes 
u. Anstieg des Plasma-C02. Den einer Urethandosis, die Atmung, Entzundung u. Blutrk. 
in geschilderter Weise beeinfluBt, aąuimolekularen Harnstoffmengen kommt eine Wrkg. 
auf die Blutrk. nicht zu. Kiinstliche Atmung beseitigt die Urethanwrkg. auf dio 
H'-Konz. Die gesamten in den Mitteilungen wiedergegebenen Beobaehtungen 
lassen sich unter dem Gesichtspunkt der Reaktionsyerhaltnisse im Blut einheitlich
zusammenfassen: N arkose---- ->- Atmungsdampfung —■-> erhóhte C02-Spannung im
Blut — y  OH'-Verschiebung aus don Geweben ins Blut (H ‘-Verschiebung in die Ge- 
webe) — ->- Entzundungshemmung. (Arch. exp. Pathol., Pharmakol. 1 5 1 . 323—40. 
Juli 1930.) Op p e n h e im e r .

A. Binz, C. Rath und Gerda Wilke, tlber Tautomerie und biochemische Wirkung 
von Arsinsduren der Pyridinrcihe. II. Mitt. zur Biochemie der Pyridinderivate. (I. vgl. 
C. 1 9 2 9 . II. 451.) Die Pragę, ob die chemotherapeut. Wirksamkeit von Arsenpraparaten 
durch Tautomerieerscheinungen beeinfluBt wird, priiften Vff. an einigen D eriw . des 
Pyridins. In der Tat zeigen die 2-Pyridon-5-arsinsaure (I) u. ihre desmotrope Form 
die 2-Oxypyridin-5-arsinsaure (II) verschiedene chemotherapeut. Indices (Dosis cura- 
tiva/Dosis tolerata). Fiir I  betragt der Indes bei subcutaner Injektion 1/6,25, intra- 
venós 1/4,17, bei II subeutan 1/3, intrayenós 1/2,5, liegt also bei H  erheblich ungiinstiger 
ais bei I. Ferner geben Vff. noch die Indices einiger Deriyy. yon I u. II bei subcutaner 
Injektion an: 2-Methoxypyridin-5-arsinsdure (in), dargestellt durch Methylierung 
von II 1/5,77, N-Methyl-2-pyridon-5-arsinsaure (IV), aus N-Methyl-2-pyridon durch 
Verschmelzen mit Arsensaure, 1/4,65, N-Athyl-2-pyridon-5-arsinsaure 1/3, N-n-Propyl- 
2-pyridon-5-arsinsaure 1/1,33, N-n-Butyl-2-pyridon-5-arsinsaure keine Heilwrkg., 2-Pyri- 
don-N-essigsaure-5-arsinsdure (V). HI u. IV yerursachen zum Unterschicd yon I u. II 
Schmerzen u. bei IV auBerdem neryóse Erscheinungen u. Nekrosen. i n  u. IV unter- 
scheiden sich auch in ihrem chemotherapeut. Index, aber in umgekehrtem Sinne wio 
I u. H. Auch die friiher aufgestellte Vermutung, daB nur solche Verbb. dor Pyridin- 
reihe eine chemotherapeut. Wrkg. entfalten, welche in Nachbarstellung zum Pyridin-N 
zur Tautomerie befahigte Gruppen besitzen, wird durch diese Zahlen weiterhin ge- 
stiitzt. —  Samtliche Verbb. wurden ais Na-Salze yerwendet. (Biochem. Ztschr. 2 2 3 .  
176—83. 5/7. 1930. Berlin, Landwirtschaftliche Hoclischule.) Oh l e .

A. Binz, C. Rath und A. Rost, Biochemischer Vergleich von Arsinsduren der 
Pyridinreihe mit anderen Arsenverbindungen. IH . Mitt. zur Biochemie der Pyridin- 
derivate. (II. vgl. vorst. Ref.) Die 2-Pyridon-5-arsinsdure u. ihre D eriw . iibertreffen 
an Vertraglichkeit alle anderen Arsenikalien der aromat. Reihe, der aliphat. Reihe
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u. die anorgan. Arsenverbb. Dagegen sinkt dio Dosis tolerata bei der 2-Amijiopyridin-
5-arsinsaure sehr erheblich. 5-wertiges Arsen in 5-Stellung wird also durch den Pyridin- 
kern, der gleiehzeitig O in 2-Stellung triigt, entgiftet. Dio Arbeit enthalt eine voll- 
standige Zusammenstellung der chemo-therapeut. Daten u. die einschlagige Literatur 
iiber diese Arsinsauren. (Biochem. Ztschr. 223. 249—56. 15/7. 1930. Berlin, Landwirt- 
schaftliche Hochschule.) O h le .

H. Handovsky und P. A. Thiessen, Rónlgenographische Unlersuchung von un- 
behanddten und narkotisiertm Nerven. Vorlaufige Mitt. iiber den Anfang einer 
Vers.-Reihe zur Best. der strukturellen Anderungen durch Narkose. — Es wurde die 
Einw. von Chlf. auf den Hiiftnerven des Grasfroselies untersucht; Aufnahmen mit 
Cr-K- u. Cu-K-Strahlung. Die Lage der Interferenzkreise bei allen unbehandelten 
Nerven ist gleich, bei lufttroekenen Priiparaten treten die Interferenzen scharfer hervor 
ais bei feucliten, die diffuse Schwarzung nimmt ab. K u r z e  Behandlung der Nerven 
mit Chlf. verscharft das Hervor,treten der Interferenzkreise noch mehr, besonders der 
Aąuator wird stark betont; diese Erscheinungen sind reversibel. Bei langer dauernder 
Behandlung mit CHC13 versehwindet die Struktur vollkommen. — Sehlusse: CHC13 
entfernt zunachst (reversibel) amorphe Substanzen, so daB die Struktur des krystallinen 
Anteils starker hervortritt. Erst bei langerer Behandlung wird der letztere horausgelost 
(irreversibel). (Nachr. Ges. Wiss., Góttingen 1 9 3 0 . 147—48. Góttingen, Pharmakolog. 
Inst. u. Inst. f. anorgan. Chemie d. U;iiv.) SKALIKS.

F. Plattner und C. L. Hou, Der Einflufi von Paraldehyd, Chloralose und Amylen
hydrat auf mgale Wirkwngen am Herzen. Chloralose, Paraldehyd u. Amylenhydrat 
steigern die durch Vagusreizung u. durch Acetylcholin ausgel. vagalen Effekte, voraus- 
gesetzt, daB ihro Konz. so gewahlt wird, da 13 sie schon an u. fiir sich eine Senkung 
der Herzschlagamplitude bewirken. — Paraldehyd u. Amylenhydrat hemmen in 
gleicher Weise die Spaltung von Acetylcholin durch Herzextrakt in vitro; Chloralose 
hemmt nicht. Dio Ursacho der sensibilisierenden Wrkg. von Chloralose u. Amylen
hydrat liegt in der von ihnen bedingten Hypodynamisierung des Herzens, beim Par
aldehyd scheint auBerdem die Hemmung der Herzesterase eine Rolle zu spielen. 
(P flug ers  Arch. Physiol. 225. 686—93. 20/9. 1930. Innsbruck, Univ., Physiol. 
Inst.) W a d e h n .

Anna LanczOS, Vber die Wirkung des Vagusstoffes und Acełylcholins auf die isolierte 
Kammer des Froschherzens. Die Wrkg. von Vagusstoff u. Acetylcholin auf die Kammer 
des Froschherzens ist starker, wenn die Kammer mit dem Oberherzcn zusammenhangt, 
ais wenn sie isoliert ist. Eine indirekte, u. zwar vom Oberherzen durch Leitung be- 
dingte nervóse BeeinfluBbarkeit der Herzkammer erscheint hierdurch bewiesen. 
Acetylcholin entfaltet bei epikardialer Anwendung eine chronotrope Wrkg. auf die 
isolierte Kammer des Froschherzens, bei intrakardialer Anwendung eine inotropo 
Wrkg. ( P f l u g e r s  Arch. Physiol. 225. 710—20. 20/9. 1930. Pćcs, Univ., Pharmakol. 
Inst.) W a d e h n .

Z. Kołodziejska und W. Halber, Untersuchungen iiber die chemische Natur der 
Krebsantigene. Die Substanz, die sich in Krebsextrakten vorfindet u. mit den Seren 
von Krebskranken u. Sehwangeren unter Komplementbindung reagiert, findet sich 
in der Fraktion der Fettsauren. Es wird die Frage offen gelassen, ob es sich um Fett- 
siiuren sensu strietu handelt, oder ob die wirksame Substanz nur an die Fettsauren 
gebunden oder in ihnen gel. ist. Aus Tumoren, bei weichen die friiher angewandte 
Extraktionsmethode mit 96°/oig. A. keine spezif. Antigene zu extrahieren vermoehte, 
konnte man mit gecigneten chem. Methoden (Entwasserung mit Aceton, abs. A.) 
reaktionsfahige Substanzen darstellen. Krebsseren reagieren lediglich mit der Fraktion 
der Fettsauren; Lipoidextrakte, aus weichen man die Fettsauren entfernt hat, sind 
unwirksam. W a s s e r m a n n  positivo Luesseren kónnen sowohl mit Lipoiden ais mit 
Fettsauren reagieren. (Biochem. Ztschr. 225. 464— 77. 6/9. 1930. Warschau, Staatl. 
hygien. Inst. u. Hygieneschule.) K o b e l .

0. Analyse. Laboratorium.
H. W. B. Skinner und J. H. Burrow, Die Technik der Verbindung von Kupfer- 

mit Pyrezglasróhren. Das Zusammenschmelzen von Kupfer- mit Pyresglasrohren wird 
beschrieben. Die Vereinigungsstellen sind gegen hohe Tempp. widerstandsfahig. 
(Journ. seient. Instruments 7 . 290— 91. Sept. 1930.) SKALIKS.
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Yoshikiyo Oshima und Yoshitami Fukuda, Eine Warmefederwaage. An einer 
Quarzspirale hangt in einem im unteren Teil mit Kiihlmantel yersełienen Glasrohr ein 
Eisenkern, der seinerscits die Aufnahmevorr. fiir die Substanz tragt, die in einem Heiz- 
rohr erhitzt wird. Die dureli die beim Erhitzen auftretenden Gewichtsdifferenzen 
verursachte Ausdehnung der Quarzfeder wird durch elektromagnet. Einstellung des 
Eisenkernes ausgeglichen, so daB der Strom der Magnetspule indirekt die Gewichts- 
differenz anzeigt. Der App. ist auf 0,5 mg Substanz empfindlieli u. bis zu Tempp. von 
1000° u. dariiber verwendbar. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33 . 251 B—52 B. 
Juli 1930. Tokyo, Univ., Abt. f. angew. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

Herbert G. Tanner, Ein bewahrter Piranidmclcmesser. Es wird ein neuer PiRANl- 
App. zur Messung niedriger Gasdrucke (unter 0,5 mm) beschrieben. (Journ. physicał 
Chem. 34 . 1113— 15. Mai 1930.) WlNKELMANN.

— , Der Ferrantithermoregulator. Bimetallregulator aus Messing u. Invar, der einen 
Quecksilberschalter betatigt. (Joum. scient. Instruments 7. 297—98. Sept. 1930.) S k a l .

Roger K. Taylor, Die Entfernung von Oasen aus Fliissigkeiten. Vf. beschreibt 
eine App., der die Entfernung von in FI. wie W., A. usw. gel. Gasen erleichtert u. vor 
der C. 1929.1. 676 beschriebenen Anordnung Vorteile besitzt. Ferner wird eine Topler- 
pumpe beschrieben, die nach Art eines Mc LEOD-M anometers konstruiert ist u. die 
das Abpumpen, Messen u. Analysieren von kleinen Gasmengen gestattet, auch dann, 
wenn neben dem zu untersuchenden Gas leicht kondensierbare Dampfe vorhanden 
sind. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3576—78. Sept. 1930. Baltimoro [Maryland], 
Johns Hopkins Univ.) KLEMM.

Howard R. Lillie, Fortbildung der Margulessclien Yiscositdtsmessungsmethode fiir 
absolute Messungen. (Vgl. C. 1929. II. 1960.) Bei der angewendeten Methode sind 
Korrekturen notwendig. Esperimentell werden sie durch Anwendung versckieden 
hoher Zylinder u. Estrapolation auf unendliche Hóhe bostimmt. AuBerdem werden 
die Korrekturen rechner. ermittelt. Die Methode wrird auf Ricinusol bei 20 u. 30° 
angewendct. (Physicał R ev. [2] 3 6 . 347—62. 15/7. 1930.) E i s e n s c h i t z .

F. H. Schofield, Modifizierte Form eines elektrischen Widerstandsofens. Be- 
schreibung eines Ofens mit parallel geschalteten Streifen aus Widerstandsmaterial, 
z. B. Chromnickellegierung, welche durch zwei endstandige Messingringe zu Zylindem 
vereinigt sind. Die Messingringe sind wassergekiihlt u. dienen zur Stromzufiihrung. 
Lokale t)berhitzungen sollen yermieden u. dadurcli die Lebensdauer der Ófen erhóht 
werden. Zeichnungen. (Journ. scient. Instruments 7. 287—89. Sept. 1930. Teddington, 
National Physicał Lab.) Sk a l ik s .

A. C. Egerton und M. Milford, Ein Regulierwiderstand. Kohlestab im Glas
rohr, das kommunizierend mit beweglichem Hg-Reservoir verbunden ist. Dor Widcr- 
stand wird geandert durch Veranderung des Hg-Spiegols. Kohlestab direkt durch W. 
gekiihlt. (Journ. scient. Instruments 7. 299. Sept. 1930.) S k a l ik s .

J. Hornbostel, Die Verwendung des Spitzenzahlers zur Messung beliebig langsamer 
Elektronen. Vf. beschreibt eine Apparatur, die es ermóglicht, Strome von 3 -10-21 Amp. 
beliebig langsamer Elektronen zu messen. Dieses geschieht mit der GElGERsclicn 
Spitzenzahler. Die im Vakuum erzeugten u. zu einem Strahl ausgeblendoten Elektronen 
werden unmittelbar vor der Zahlerfolie beschleimigt u. so durch die VerschluCfolio 
hindurehgeschossen. Die storenden Divergenzen des Elektronenstrahls werden ver- 
mioden, indem die Elektronen durch ein longitudinales Magnetfeld zusammengehalten 
werden. Die Geschwindigkeit der Elektronen wird mittels einen Gegenfeldes gemessen. 
Die Ausbeute der Apparatur wird zu 20 bis 30% bestimmt. Ais Eloktronenąuelle 
diente ultraviolettes Licht, das auf einen Draht oder auf eine Metallplatte fiel; in einigen 
Fallen %vTirde eine Cu-Folie mit Róntgenstrahlen bestrahlt. Zur ersten Anwendung 
der Apparatur werden die von hartoren u. weioheren Róntgenstrahlen an diinnen 
Mg- u. Celluloidsehiehten ausgelósten langsamen Elektronen untersucht. Die Geschwin- 
digkeitsYorteilungskurven lassen deutlicheKnicke erkennen, dievonden durch M e it n e r -  
AuGER-Prozesse (C. 1923. III. 1144. 1499) erzeugten Elektronen herriiliren. Schliefilich 
wird eine neue Methode der Elektronenspektroskopie angegeben. Hierbei werden 
die Elektronen in einem longitudinalen Magnetfeld u. einem dazu senkrechten elektr. 
Feld proportional ihrer Geschwindigkeit abgelenkt. (Ann. Physik [5] 5. 991—1016. 
26/7. 1930. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. physikal. Chemie u. Elektro
chemie.) G. S c h m id t .

O. Erbacher, K. Pllilipp und K. Donat, tfber einige apparative Hilfsmittel bei 
radioakliuen ZJntersuchungen. l.A pparal zum Offnen von Praparatenróhrchen. Der vonVff.
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dazu angegcbene App. bestoht aus einem Glastrog mit Deekel, in dem, durch Schrauben 
von auBen beweglich, eine Zange zum Halten des Róhrchens angebracht ist. Durch 
geeignete Stellschrauben kann ohne Offnen des Troges das Rohrchen mit einem 
Diamanten angeritzt u. mit einem olektr. erhitzten Pt-Draht abgesprongt werden. 
Falls beim Absprengen Substanz aus dem Rohrchen herausgeblasen wird, kann der 
Glastrog gekippt u. die Substanz herausgepinselt werden. 2. Pinzelten. Vff. haben einige 
Pinzetten mit geeignet gebogenen Greifstiickon angegeben, mit denen man Glasbehalter 
verschiedener Formen gut festhalten kann. 3. Rotierendes W.-Bad aus Glos. Die Gefahr 
des Springens von Glasern, in denen sich starkę Praparate befinden, ist wegen der Strah- 
lungswrkg. besonders groB. Es wird eine Glasschale mit zwei Ansatzen vei'wendet, der 
eine entlialt die in ein Glasrohr eingeschlossene Heizspirale, der zweite tragt einge- 
schmolzen ein Glasrohr ais W.-Uberlauf u. Dampfableitung. In einer Steigróhre, durch 
dereń Schnabeldest.W. zulauft, befindet sich ein Glasschwimmer zur selbsttatigen Aus- 
schaltung des Heizstroms bei Versagen des W.-Zulaufcs. In das W. taucht eine Glas- 
liaube, oben offen u. durch Glasstabe mit einer drehbaren Scheibe Terbunden. Auf 
diese Haube kónnen auswechselbare aufgcschliffene Glasplatten mit geeigneten Offnungen 
gelcgt werden. Vorr. fiir Riihrer, elektr. Strom u. dgl. sind angebracht. Ein solches 
rotierendes W.-Bad hat sich bei der Herst. reincr Po- u. Ra-E-Praparate bewahrt 
(vgl. E r b a c h e r  u . P i i i l i p p , C. 1929. I. 492). 4. Luftdichtes y-Strahlenelektroskop. 
Um zu verhindern, dafi Em in das Elektroskop liineindiffundiert, haben Vff. an der 
Aufladcvorr. einen zylindr. BarometerverschluB angebracht u. das Instrument mit einem 
Lackiiberzug versehen. Der Aufladestab, drehbar in einer Buchse aus Isoliermaterial, 
tragt einen Zylinder aus Isoliermaterial, der oben mit einem Deckel Terschlossen ist. 
Der Zylinder schwebt frei in dem Zwischenraum eines eisernen Doppelzylinders, der 
auf das Elektroskop aufgelótet ist. In den Zwischenraum des Doppelzylinders wird 
crst etwas Paraffinól eingefullt, um den fiir das Blattchen sehr schadlicken Hg-Dampf 
vom Innern des Elelctroskops fernzuhalten, dann wird der Zylinder zur Halfte mit Hg 
gefiillt. Bei einer Zylinderhohe von 75 mm ist dieser BaromcterrersckluB verwendbar 
fiir Luftdrucke von p ± 2 5  mm u. Tempp. von t ±7 ,5° (Elektroskopvol. 3,5 1), wenn der 
VerschluB beim Barometerstand p  mm u. der Temp. t° erfolgt. Ist beim VcrschlieBen 
der bestehende Luftdruck hoher bzw. niedriger ais der gewiinschte mittlere Druck p, 
so muB die Temp. pro mm Druekdifferenz um 3/s° hoher bzw. niedriger gehalten werden, 
ais die gewunschte mittlere Temp. — 5. a-Slrahleneleklrnskop mit Hilfskondensator. 
Die von R u t h e r f o r d  angegebenen a-Elektroskope sind brauchbar fiir Praparate 
von 10_G bis 10-3 mg Ra-iiquivalent, durch Hinzuschalten eines Hilfskondensators 
kann der MeBbereich bis ca. 5 -10- -1 mg Ra-Aquivalent erweitert werden. Der Hilfs
kondensator wird in einer Kondensatorkammer auf den Elektroskopdeckel aufgesetzt. 
Die Kammerwand, die wie das Elektroskopgehćiuse geerdet ist, bildet die eine Elek
trodo des Kondensatora, die zweite bestelit aus einem Metallzylinder, der asial Griff 
u. Strecker tragt u. in eino mit Bernstein isolierte Buclise eingesetzt wird. Dio Buehso 
ist mit dem Blattchentrager des Elektroskops leitend verbunden. Durch Einsetzen 
vcrschieden groBer Zylinder kann der MeBbereich des Elektroskops schnell geandert 
werden. — 6. Gcfafic zur Gewinnung der akt. Ndd. von Ba u. Th aus hochemanierenden 
Trockenpraparaten. Akt. Ndd. aus einem Em-haltigen Gasraum werden auf einem 
negativ aufgeladenem Metali angereichert. Eiir Th benutzen Vff. ein ExponiergefaB 
mit schwerem MetallfuB, in dem sich ein Glaśchen zur Aufnahme des Trockenpriiparates 
befindet. Aiif den FuB wird ein Metallzylinder gesehraubt, dessen ebenfalls auf- 
schraubbarer VerschluBdeckel eine verstellbare Zange tragt. Die Zange hat ein auBeres 
Rohr, das wie der ganze Metallzylinder geerdet wird, wahrend an die inneren Klcmm- 
backen (die durch ein Hartgummirohr isoliert sind) ein negatives Potential (100—300 V) 
gelegt werden kann; das zu alcthierendc Metali w rd  hier festgeklemmt. Besondere 
Dichtungen sind nicht notwendig, da fiir die sehr kurzlebige Th Em die benutzten 
Gewinde einen ausreiehenden VerschluB bilden. Auch zur Gewinnung von Ac-Ndd. 
ist ein solclies GofiiB geeignet. Die langlebige Ra Em aber (Halbwertszeit 3,85 Tage) 
kann auch durch gut passende Gewinde diffundieren, es wird deshalb beim Arbeiten 
mit Ra-Praparaten an Stelle des YerschluBdeckels ein gut eingeschliffener Metall- 
lconus yerwendet, der die verschiebbare Zange tragt. Eine besondere Vorr. zum Dichten 
u. Festklemmen des Verschlusses ist vorhanden. Zur Entnahme des Ra B +  C- 
Praparates nimmt man den Konus heraus, verschliefit aber sof ort das GefaB wieder 
mit einem bereitgehaltenem einfachen Yerschlufikonus. Bei raschem Ausweehseln 
der Yersehlusse ist der Yerlust an Em durch die verhaltnismaBig kleine, vor auBeren
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Luftstromungen gcschiitzte Offnung verscliwindend klein. (Physikal. Ztschr. 30. 
913—18. 1929. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Chemie.) WRESCHNER.

H. Siedentopf, Molekularbeioegung im Leuchtbildultramikroskop. Vf. beselireibt 
einen neuen Typ von Ultramikroskop, der eine Mittelstellung einnimmt zwisehen dem 
Spalt- u. dem Cardioidultramikroskop. Durch Ausnutzung des bei der Totalreflektion 
in das 2. Medium eintretenden Lichtes erha.lt man eine belcuchtete Schicht von 
ca. 1 n Tiefe, so daB zur Herst. der Praparate keine besonderen VorsicktsmaBnahmen 
notig sind. Durch dio geringe Tiefe der beleuchteten Schicht wird es móglich, am 
Verschwinden u. Auftauchen der Teilchen bei der BROWNschen Bcwegung aueh dereń 
Vertikalkomponente zu beobaehten. VorgroBcrungen bis zum 2000-faehen sind bequem 
anwendbar. Da man die Praparate in unmittelbarer Niihe der Unterlage beobachtet, 
bietet sich die Móglichkeit, die Orientierung der Teilchen dicht an der Grenzflaclio — 
z. B . an Glimmer — zu beobaehten. (Kolloid-Ztschr. 52. 257—62. Sept. 1930. 
Jena.) L i n d  a u .

Aug. Hagenbach, Ein Polarisalionsapparat zur Bestimmung der optisclien und 
magnetischen Rotationsdispersion im Ultravioletl. E s wird ein Spektropolarimeter be- 
schrieben, das naeh dem von Co t t o n  u. D e s c a m p s  (C. 1926. I. 1856) angegebenen 
App. konstruicrt ist, wobei gleichzeitig eine Vorr. zur Messung magnet. Drehungen 
angebracht werden kann. D as Prinzip des App. besteht darin, daB das Lieht einer 
Hg-Lampe naeh dom Durchgang durch Polarisator u. drehende Substanz mit Hilfe 
zweier Prismen, dereń eines gleichzeitig ais Analysator dient, dispergiert u. um 90° 
aus der urspriinglichen Richtung abgelenkt wird; die ganze Anordnung wird um dio 
Richtung des einfallenden Lichtes ais Achse geschwenkt, wobei das entworfene Spektrum 
auf einem zylindr. Film Linien besohreibt, die an der Auslóscliungsstelle ein Minimum 
an Intensitat zeigen. Aus der Lago dieser Minima laBt sich dio Drehung fiir jede Spektral- 
linie mit Hilfe einer einzigon Aufnahme angeben. (Helv. phys. Acta 2. 168—79. 30/6. 
1930. Basel.) K o r t o m .

Gr. v. Hevesy, Quanlitalive Speklralanalyse mit JRontgenslrahlen. (Vgl. C. 1930.
II. 769.) Es wird berichtet iiber quantitativo Best.-Mothoden von Minoralien, Legie- 
rungon usw. durch Aufnahme von Emissionsspektren, die mit Róntgenstrahlen erzeugt 
werden. Da die Intensitat einer Róntgenlime in hohem Mafie von der Ggw. von Fremd- 
substanzon abhangt, ist es zweekmaBig, einen Vergleichsstoff zuzugeben, der in der 
ursprunglichon Analysonprobe móghchst nicht vorhanden ist. Dazu oignen sich dio 
seltenon Erdoh. Storungsmóglichkeiten bei dor Analyso durch dio Ggw. anderer Stoffe 
u. fernor durch dio Unvollkommenheit dor expcrimentellon Anordnungen werden or- 
ortert. AuBordem werden einigo Beispiele dor Anwendung der róntgenspektroskop. 
Analysen gegoben. (Metall-Wirtschaft 9. 801—04. 26/9. 1930. Freiburg i. Br.) E d e n s .

— , Professor Labys Rdntgenslrahlenspektrograph. Beschreibung des von A d a m  
H il g e r  Ltd., London, hergestellten Spektrographen fiir photograph. Registrierung 
im Boreieh von 0,5—1,6 A. Gonauigkeit ±0,0001 A. (Journ. scient. Instruments 7. 
296—97. Sept. 1930.) S k a l ik s .

M. G. Mellon und Violet Foster, Colorimelrische Standardlosungen. III. Beob- 
aditungen iiber die Farbung anorganischer Substanzen in organischen und anorganischen 
Losungsmitteln. (II. vgl. C. 193Ó. I. 1010.) Vff. haben eine Reihe anorgan. Verbb. — 
hauptsaclilich Ni-, Co-, Cu-, Fe-, O-Salze — in den Yerschiedensten Mitteln aufgel. 
u. naeh Aufbewrahrung im Dunkeln, bei Zimmerlieht, im Sonnenliclit u. naeh 
Bestrahlung mit ultraviolottem Lieht colorimetr. verglichen. Das Resultat, das 
fiir colorimetr. Zwecke von prakt. Nutzen sein kann, ist in ausfuhilichen Tabellen 
wedergegeben. (Journ. physical Chem. 34. 963—72. Mai 1930.) WlNKELMANN.

H. H. Sheldon, Abmustern von Farben mit dem Coloroskop. Der App. enthalt 
zwei aufeinander abgestimmte, photoelektr. Zellen. Bei der Handhabung des App. 
werden zwei Schcibchen des Standardmusters eingelegt u. blcndungsfrei mit einer 
kraftigen Lampe bestrahlt. Das Galvanometer, das nun durch Vormittlung der photo
elektr. Zellen anspricht, wird mit Hilfe eines Rheostaten auf 0 gebracht. Dann wird 
ein Muster mit dem Probemuster vertauscht u. der Galvanometerausschlag gemessen. 
Durch Bestrahlen der Muster mit einfarbigem Lieht kann man die Abweichungen 
in den einzelnen Spektralfarben messen. (Paper Trade Journ. 91. Nr. 11. 70—71. 
11/9. 1930.) F r ie d e m a n n .

Bernard Cavanagh, Eine allgemeine (exakte) Oleichung fur die polentiometri-sche 
Titralionskurve. Vf. hat in 2 friiheren Mitteilungen (vgl. C. 1928. II. 2384) 3 Methoden 
angegeben, die gestatten, potentiometr. Methoden genauer auszuwerten, ais das bisher
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móglicli war. Es wird jotzt eino mathemat. Form der Titrationsgloicliung in selir all- 
gomoiner Form gegobon, durch graph. Darst. organzt u. an einigon konkretem Bei- 
spielen orlautert. Dio wichtigsten Eigg. der in hyporbol. Funktionen ausgedriickten 
Titrationskurvon werden kurz besprochon u. dann dio Anwendung auf die friiher an- 
gegobenen Mothoden I, II u. III dargelegt. Dabei werden jetzt — in Erweiterung der 
Angaben in den friiheren Mitteilungen — solche Anderungen in den aufieren Be- 
dingungen mit beriicksiehtigt, dio sich bei der prakt. Durchfiihrung von Titrationen 
schwer yermoidcn lasson: Anderungen von Vol., Konz. u. Temp. — Fiir Methode I 
wird noch eine besondero geometr. Form der Darst. besprochen, die sich namentlich 
fiir weniger bekannte Systeme eignet. Am Sehlusse wird gezeigt, daB dio neuen 
Methoden auch dann Yorteile haben, wenn es sich um symmetr. Kurven handelt u. 
acidimetr. Titrationen von schwachen Sauren u. Basen besprochen. (Journ. chem. 
Soc., London 1930. 1425— 47. Juni. Melbourne, Univ.) K l e m m .

R. Biazzo und G. Chines, Das gelbe Quecksilberoxyd ais aeidimetrische Substanz. 
Bei dem Verf. von I n c z e  (Ztschr. analyt. Chem. 16 [1917], 177), der gelbes HgO ais 
Urtitersubstanz Y e r w e n d e t  nach der Rk. HgO -f- 4KJ +  H ,0  =  K 2HgJ4 +  2KOH, 
ersetzen Vff. das teure K J durch andere Alkalisalze, dio mit Hg" komplese Salze 
liefern. Ais solche eignen sich Na2S20 3, KSCN u. KBr. Na2S20 3 wird ais leieht in 
reinem Zustand zuganglich u. gute Werte liefernd besonders empfohlen; HgO lost 
sich in 60°/oig., frisch bereiteter Na2S20 3-Lsg. rasch auf, dio Titration erfolgt bei ge- 
wóhnlicher Temp. Na2S20 3 muB in der zu titrierenden Lsg. noch im OberschuB vor- 
handen sein. Die Lsgg. anderor Salze, wie KC1, K4Fe(CN)0, losen HgO nur langsam u. 
zum Teil erst wahrend der Titration. (Annali Chim. appl. 20. 258— Gl. Juni 1930. 
Catania, Wirtschafts- u. Handelshochsch., Inst. f. Warenkunde.) R. K. Mu l l e r .

Alexander L. von Muralt, Dia Titrationskonstanten von mehrwertigen Substanzen. 
Einige mathemat. Betrachtungen, in denen u. a. gezeigt wird, daB die von SlMMS 
(C. 1926. II. 352) gegebonen Gleichungen durch rein mathemat. Transformation der 
vom Massenwirkungsgesetz gegebenon klass. Dissoziationsgleichungen gewonnen 
werden kónnen. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3518—23. Sept. 1930. Boston [Massa
chusetts], Harvard Modical School.) K l e m m .

K le m e n te  u n d  a n o r g a n isc h e  V e r b in d u n g e n .
William E. Caldwell und Francis C. Krauskopf, Reduktionsreaklionen mit 

Calciumhydrid. II. Scliwefelbestimmung in Schwefelolen und Kautschuk. (I. vgl. C. 1930.
I. 264.) Der Schwefel in Olen von hohom S-Geh. wio Schncid- oder Schmierdlen, 
wie auch in bestimmten Kautschukarten laBt sich mittels Erhitzen dieser Substanzen 
mit CaH2 auf 700° in einer gasdichten Bombę durch t)berfiihrung in Ca-Sulfid, das 
dann jodometr. bestimmt wird, quantitativ ermitteln. Mittels dieses Verf. ist es auch 
móglich, den Prozentsatz an S in freiem Schwefel, Natriumthiosulfat u. ahnlichen
S-haltigon Verbb. festzustellen. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3655—59. Sept. 1930.
Madison, Univ. of Wisconsin.) B e h r l e .

J. Sans und A. Ehlinger, Bestimmung der Auśbeute an S 03 aus S 0 2 beim tJbe.r- 
leiten yon Róstgasen iiber Katalysatoren. Dio Best. des S 0 2-Geh. in don Róstgasen vor 
der Katalyse laBt sich ohne Schwierigkeit nach dor Methode von R e ic h  ausfiihren. 
Nach dor katalyt. Rk. orschwert die Ggw. von S 0 3 dio genauo S 02-Best. Vff. lassen 
S 03 an troekenom KC1 adsorbieren. Da Spuren W. dio Adsorptionsverb. zers. (in HC1 
u. Sulfat odor Bisulfat), miissen dio Gase nach dem Vorlassen des Rk.-GefaBes ge- 
trocknet werden. Bei 0° adsorbiort KC1 bis zu 1f10 seines Gewichts S 03; die Disso- 
ziation der Adsorptionsverb. bei 0° ist gering. (Buli. Soc. chim. Franco [4] 47. 759—60. 
Juli 1930.) L o r e n z .

P. Agostini und R. Abbiate, Der Nachweis der Erdalkalimetalle. Nach einem 
tjberblick iiber Yersehiedene Verff. werden 2 Wege zum Nachweis der Erdalkalien 
nebeneinander vorgeschlagen: 1. Ba" wird mit CrO,/' gefallt u. abfiltriert, in einem 
Teil des Filtrats wird mit C02-freiem NH 3 auf Sr" (SrCr04) gepriift, der Rest wird 
mit etwas Hydrazinchlorid versetzt, erhitzt bis zur vollstandigen Tjberfiihrung des 
Cr04" in Cr’", mit NH3-Zusatz zum Sd. gebracht, Cr(OH)3 abfiltriert u. im Filtrat 
unter Sd. Ca" mittels konz. K 4Fe(CN)8-Lsg. gefallt. — 2. (Besonders bei geringen 
Ca"-Mengen) ca. 0,1 g des Carbonatnd. wird mit 50 ccm 25°/0ig. (NH4)2S 04-Lsg. be- 
handelt u. zum Sd. gebracht. Ba" u. Sr" werden dabei ais Sulfate gefallt, wahrend Ca" 
ais NH4-Ca-Sułfat in Lsg. bleibt u. mit NH,-Oxalat im Filtrat gefallt wird. In dem 
iibrigen Teil der Carbonate werden Ba" u. Sr" ais Chromate in essigsaurer Lsg. gefallt. —



1030. II. G. A n a l y s e . L a bo r ato riu m . 2807

V " j  C20 4", B 0 3'" u. F' wird empfohlen, die Erdalkalien ins- 
gesamt mit dor 3. Gruppe auszufallen: Nach Vertreiben des H«S u. Oxydation des Fe" 
mit H N 03 wird eine Lsg. von (NH4)2S 04, -P04, -C20 4, sodann NH4C1 u. NH3 zu- 
gegeben. Der Nd., der Ba", Sr", Ca" u. Mg" enthalt, wird gewaschen u. mit vcrd. HC1 
behandelt, der Riickstand enthalt hauptsachlieh BaS04. Das Filtrat wird mit verd. 
H2S 04 +  A. versetzt u. etwas stehen gelassen, wobei SrS04 u. CaS04 ausfallen. Dio 
weitere Analyse erfolgt nach Carbonatschmelze in ublicber Weise. (Annali Chim. appl. 
20.. 229—32. Juni 1930. Rom, Univ., Chem. Inst.) R. K. Mu l l e r .

Herman Yagoda und H. M. Partridge, Caesiumsulfat als Identifizierungsreagens 
beim Nachweis von Aluminium. Yff. weisen darauf hin, daB man Al in Mengen bis zu
0,1 mg durch Fallung mit Cs2S 0 4 ais Alaun nachweisen kann; die Lsgg. neigen zu 
Uborsattigungsersclieinungen. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3579—80. Sept. 1930. 
New York [N. Y.], Now York Univ.) K l e m m .

Howard S. Gable, Die Fallung von Zirkon ais Metali. Nach W a r r e n  (Chem. 
News 61 [1890]. 183) soli man aus wss. Zr-Salzlsgg. das Metali mit Mg fallen kónnen; 
dies erwies sich ais unrichtig. Dagegen konnte Vf. aus einer ■methylalkoh. Lsg. von 
Zr(S04)3 Zr-Metall mit Zn abschciden; es entwickelt sich zunachst H 2, daneben scheidet 
sich auf dem Zn-Metall ein dunkler Besclilag ab. Scliabte man diesen ab u. lóste das 
Zn mit HC1, so blieb Zr auf dem Boden des GefaBes zuriick. (Journ. Amer. chem. Soc.
52- 3741. Sept. 1930. Kansas City [Miss.].) K le m m .

Roland Wasmuht, Lafit sich die RiicJcstandsanalyse durch Cliloraufschluli auf 
legierte Slahlsorten anwendenl (Vgl. C. 1929. II. 2801.) Es wird berichtet iiber dio 
Moglichkeit, dio Ruckstandsanalyso durch ChloraufscliluB auch auf legierte Stahle 
anzuwenden. Zu diesem Zwecko wird untcrsucht, wie IV, Mo, N i, Co u. Cr, sowie 
dereń Carbide u. Oxyde sich im Chlorstrom bei erhóhten Tempp. verhalten. Dabei 
wird festgestellt, daB es bei W-, Mo-, Ni- u. Co-Stahlen unmóglich ist, den betreffenden 
Oxydgeh. zu erfassen, da dio Oxydo von Cl bereits bei niedrigeren Tempp. angegriffen 
worden ais das Metali odor ais dio Carbide. Lediglich bei Cr-Stahlen scheint es móglich 
zu soin, don ChloraufschluB anzuwendon, falls man eino AufschluBtemp. von 500° 
wahlt. Es wird oino Methodo fur dio Praxis ausgearbeitet, die an Hand einiger schwed. 
u. engl. Kugellagerstahle kontrolliert wird. Dabei wird festgestellt, daB Unterschiede 
dor Eigg. z. T. auf yorschiedene Chromoxydgohh. zuriickzufuhren sind. SchlieBlich 
wird die Frage erórtert, ob es zweckmiiBiger ist, boi dem Cl-AufschluB stiickfórmige 
oder spanfórmigo Proben zu verwenden. Lotztere Probeart ergibt weniger strouende 
Worte. (Arch. Eisonliiittenwesen 4. 155—59. Sept. 1930. Essen, Mitt. Eisenhiittenm. 
Inst. T. H. Aachen.) E d e n s .

Frederick G. Germuth, Die Bestimmung ton Ag-Ion mit verschiedenen Konzen- 
Irationen von U  Cl ais Fallung smittel. Es wurde dio giinstigste HCl-Konz. gesucht, bei 
der eine Adsorption von Ag- oder Cl-Ionen am wenigsten cintritt. Es wurde gefunden, 
daB diese 0,15-n. ist. Bei geringerer Konz. tritt Absorption von Ag‘, bei groBerer Konz. 
von Cl- oin. (Journ. Franklin Inst. 210. 345—51. Sept. 1930. Baltimore, Bureau of 
Standards.) L e i s t n e r .

Hermann Ruoss, Beitrdge zur Bestimmung des Chlorwasserstoffs und des Silbers 
nach Mohr sowie Untersuchungen iiber die Genauigkeit der Silberbestimmungen der Miinz- 
staiten und der Silberbestimmungen nach Mohr und Volhard. Ist dio zu titrierende Lsg. 
nicht streng neutral, so wird die M oHRsche Best. von Cl u. Ag ungenau. Vf. versotzt in 
diesem Fali die saure Lsg. so reichlich mit CaC03 praec. puriss., daB die Fl. beim Um- 
schwenken milehig weiB wird; eine alkal. Lsg. wird zunachst mit HNOa saucr gemacht u. 
dann ebenfalls mit CaC03 neutralisiert. — Es werden ferner Bemerkungen zur techn. 
Silberbest. der Miinzstatten gemacht. (Ztschr. analyt. Chem. 81- 385—89. 1930. 
Stuttgart.) W in k e l m a n n .

H. Funk und J. Weinzierl, Die quantitative Trennung ron Blei und Wismut. 
Nach Zusatz geniigender Mengen Essigsaure u. Natriumacetat ist es móglich, bei Inne- 
haltung besonderer Vorschriften (man muB das Yerhaltnis der beiden Metalle beruck- 
sichtigen, nach der Fallung geniigend lange stehen lassen u. sonstige Punkte der 
genau angegebenen Arbeitsvorsckrift beachten) das Blei quantitativ ais Chromat zu 
fallen, wahrend das Wismut in Lsg. bleibt. Die Methode ist einfach in der Ausfuhrung, 
arbeitet mit zuganglichen Reagenzien u. ist zeitsparend, da das Pb maBanalyt. be- 
stimmfc werden kann. (Ztschr. analyt. Chem. 81. 380—85. 1930. Munchen, Techn. 
Hochsch.) W in k e l m a n n .
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Gr. Balanescu, Eine neue Methode fiir die Besłimmung des Molybdans. Zur Mo- 
haltigen Lsg. fiigt man 10 ccm n-Ammonacetatlsg. u. erhitzt zum Kochen. Dann 
gibt man einige ccm 5%ig. o-Oxychinolinlsg. (in 4-n. Essigsaure) hinzu — das Gesamt- 
vol. sei 80—100 ccm —, kocht erneut 2—3 Min. u. filtriert sofort durch einen Glas- 
filtcrtiegel. Man wascht mit h. W. bis zum Versch\vinden des Oxychinolins im Filtrat 
(Farblosigkeit), trocknet den Nd. von Mo02(C9H60N )2 bei 130—140° u. wagt. Durch 
Multiplikation des gefundenen Gewiclits mit 0,2307 bzw. 0,346 erhalt man die Menge 
Mo bzw. Mo03. Auch volumetr. kann man die ausgefallte Mo-Verb. bestimmen. (Aim. 
Chim. analyt. Chim. appl. [2], 12. 259—61. 15/9. 1930. Bukarest, Univ.) WiNK.

Oskar Steiner, Analyse eines Arsen, Molybddn und Wismut enthaltenden Wassers, 
nebst einer Methode zur colorimełrischen Besłimmung kleiner Mengen Molybddn. Arsen- 
haltiges W . aus einem 180 m tiefen Stollen bei Niklasberg im bohm. Erzgebirge ent- 
hielt geringe Mengen Mo, die colorimetr. bestimmt werden konnten, denn es wurde 
festgestellt, da0 10 ccm einer l°/0ig. Tanninlsg. +  40 ccm W . im Colorimeterrohr 
mit 1 mg Mo eine blutrote, mit 0,1 mg Mo eine citronengelbe u. mit 0,02 mg Mo eine 
noch doutlich erkennbare gelbliche Farbung ergaben. As gibt diese Farbung nicht, 
W  eine ahnliche, aber bedeutend scliwacher. (Ztschr. analyt. Chem. 81. 389—91. 
1930. Prag, Deutsche Univ.) WiNKELMANN.

N. A. Tananajew und G. A. Pantschenko, Tropfenmethode zum Nachweis von 
Mo, W wid V nebeneinander sorcie 7ieben anderen Elementen, welche in der Systematik 
der qualitativen Analyse berucksichligt werden. (Vgl. C. 1930. I. 2130). Mo wird nach
gewiesen mit KCNS nach T a n a n a j e w  u . T k a t s c h e n k o  (C. 1929. II. 2802), V bzw. W 
mit Anilin bzw. SnCl2 nach T a n a n a j e w  u . P a n t s c h e n k o  (C. 1930. I. 412). Der 
Nachweis kann neben den in der qualitativen Analyse iiblicken Elementen in 15 Min. 
durchgefiihrt werden (Ukrain, chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 
4. 547—54. 1929. Abt. f. analyt. Chem. am K. P . I.) Gu r i a n .

Organische Substanzen.
Th. Bentzen, Reiner Alkohol. Kiiuflicher A. enthalt oft Spuren von Methyl- 

alkohol oder von Formaldehyd. Zur Prufung hierauf wird der A. mit Chromsaure 
dest. Das Destillat darf N e s s l e r s  Reagens nicht reduzieren, Resorcin beim Kochen 
nicht róten u. keinen Silberspiegel geben. (Paper Ind. 12. 1029—30. Sept. 1930.) F r i e d .

Chester K. Rosenbaum und James H. Walton, Die Verwendung von Calcium- 
hydrid fur die Besłimmung der Loslichkeit von Wasser in Benzol, Tctrachlorkohlenstoff 
und Toluol. Caloiumhydrid hat vor dem Calciumcarbid bei der Best. von W. den Vor- 
teil, daB Wasserstoff weniger loslich ist ais Acetylen u. daB auBerdem zwei Moll. H2 
statt eines Vol. Acetylen entstehen. CaH, ist kiirzlich von Ol a v  N o t e v a r p  (C. 1930.
I. 2926) zur W.-Bost. in hoehsd. Fil. verwendet worden. Vff. geben einen Apparat 
an, mit dem man auch in Bzl., Tetrachlorkohlenstoff u. Toluol einen W.-Goh. von 
0,1% mit einer Genauigkeit yon 0,001% bestimmen kann, u. messen dio Loslichkeit 
von W. in diesen Losungsmm. bei verschiedenen Tempp. Bei 40° betragt sie in 100 g 
Bzl. (CCI,, Toluol) z. B. 0,0953 (0,0152; 0,0733 g) W. Dor Nachteil der Methode ist, 
daB dio Best. 1—3 Tage dauert u. daB sie sich nicht auf Losungsmm. ausdehnen laBt, 
dio selbst mit CaH2 reagieren. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 3568—73. Sept. 1930. 
Madison, Wisconsin, Univ.) B e r g m a n n .

S. Sabetay und J. Bleger, Einfache Serienbestimmungsmetlwde der Halogene in 
organischen Verbindungen. (Vgl. C. 1930. I. 2282.) Man lost 0,2—0,5 g Substanz in 
40 ccm Benzylalkohol u. fiigt 10 g Kali hinzu, erhitzt u. erhalt %—1 Stde. im Sieden, 
laBt dann erkalten u. fiigt 30—50 ccm W. hinzu. Eine sich dabei evtl. bildende Aus
scheidung wird durch langsames Erwarmen wieder gel. Es wird mit 30 ccm Salpeter- 
saure (30° Be) angesauert u. nach V o l h a r d  titriert (mit uberschussigem Vio_n- AgN03 
versetzt u. mit Vi<rn- K-Rhodanid zuriicktitriert). Liegen bromierte oder jodierte 
Verbb. vor, so muB die AgN03-Lsg. vor dem Ansauern hinzugegcben werden. Nicht in 
allen Fallen ist diese Methode anwendbar. Mit Erfolg werden folgende Verbb. analy- 
siert: CH„■ Cl■ C l i■ OH■ CILOH, CH2Cl-CHOH-CH„Cl, C H J 2, CHJ„ CCU-CHlOIlL  
CHCU-COOH, CCk-COOH, (C2H,)„CBr-COOC„H5, CH ,J-CO-NH 2, CH.-CHBr- 
CONH2, CHCKCJl$>CHOH, CHĆKC.Jl^CHCl, C H C K C Jl^ C : N ■ N H ■ CONlh, 
CeHi -CHBr-OH2Br, C Jl^■ CHCl■ ClLCl u. ahnliche. Wenn das Halogen in einen 
aromat. Kern gebunden ist, versagt die hubsche Methode. (Ann. Chim. analyt. Chim. 
appl. [2], 12. 261— 64. 15/9. 1930. Parfiimerie Houbigant.) WiNKELMANN.
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Phyllis May Marrian und Guy Frederie Marrian, Die Mikrobeslimmungen von 
Ilydrozylgrup-pcn. Yff. arbeiten dic OH-Gruppenbest. naoh Ze r e w it in o w  mit CH3MgJ 
zu einer Mikromethode aus. Ais Lósungsmm. kommen Anisol u. Amylather in Frage. 
Am beston ist es, den festen Alkohol mit dem Reagens umzusetzen, natiirlich nur 
dann, wenn dieser in dem angewendeten Ather gcniigend 11. ist. In diesem Falle betriigt 
die Fehlergrenze ±8% - Die Auflosung des Alkohols in Pyridin empfiehlt sich nicht. 
Die Fehlergrenze steigt dadurch auf +25% , was offenbar auf den hygroskop. Eigg. 
des Pyridins beruht. Abbildung u. Bcschreibung der Apparatur sowio der techn. Einzei- 
heiten vgl. Original. (Biocliemioal Journ. 24. 746—52. 1930. London, Univ.) Oh l e .

Andre Meyer und Suzanne Matliey, Uber die mafianalytische Beslimmung von 
Aceton. Vff. wcnden die von M eyer (Compt. rond. Acad. Sciences 169 [1919]. 1402) 
angegebene Methode zur Abschatzung des Thiophens in industriellen Benzolen mittels 
sauren Hg-Sulfats auf dio maCanalyt. Best. des Acetons an. Das Aceton wird nach 
D e n ig ż s  (Journ. Pharmac. Chim. [6] 9 [1899]. 174) niedergesclilagen, das Reagens 
durch Losen von 50 g HgO in 200 cem reiner H 2S 04 konz., die mit 1 1 H20  verdiimit 
wird, erhalten. Es werden 25 ccm Reagens mit 25 cem Acetonlsg. in einem fest ver- 
schlossenen Kolben 10 Min. lang auf dem Wasscrbad erhitzt, der sich bildcnde Nd. 
nach dem Abkiihlen filtiiert u. mit 1I20  gewaschen. Im Filtrat wird der Hg-t)berscliuB 
nach V o lh a rd  bestimmt. Nach DenigĆS hat der Nd. die Zus. (2 HgSO.,-3 HgO)-
4 C3H0O u .  ergibt fiir die Best. des Hg den Faktor 0,3093, nach VAN S ly k e  ist der 
Komplex nach der Formel 3 HgSO., • 5 HgO • 2 C3H80  gebaut u. verlangt den Faktor 
0,29. — Yff. wendeten die Methode auf wss. u. alkoh. Lsgg. von Aceton u. fiir die Analyse 
von Methanolen, Methylenen u. aeetonlialtigen Urincn an u. maehten Vergleiclis- 
analysen nach anderen Methoden. Es wurdon befriedigende Resultate erhalten, die 
besten bei Lsgg. von ca. 2 g Aceton im 1 u. boi rcinen methylalkoh. Lsgg. Bei den 
Arbcitsbedingungen stimmto der Faktor 0,28 fiir die Mehrzahl der Resultate besser 
ais der von D en ig es  u . v an  S ly k e . (Compt. rend. Acad. Sciences 191. 490—93. 
22/9. 1930.) E ls tn e r .

Takayuki Somiya, Beslimmung von Essigsdureanliydrid durch thernumelrisćhe 
Tilration. Ais Standardlsg. diente Anilin, gel. in Essigsaure (250—300 g im Liter). 
Ein Teil des kauflichen Acetanhydrids wurde direkt titriert in der Anilinlsg., ein 
anderer Teil wurde titriert, nachdem der grdfito Teil des Acetanhydrids in einer Druek- 
flasche mit einer bestimmten Menge W. zersetzt wurde. Aus den beiden Titrationen 
lilCt sich der Geh. an Acetanhydrid leicht bestimmen: Ist a — ccm Anilinlsg. ,verbunden 
mit 1 g kauflichem Acetanhydrid; n das Gewicht des Acetanhydrids in der Druck- 
flasche; m das Gewicht des zur Spaltung des Anhydrids in der Druckflasche zugesetzten 
W .; 6 =  ccm Anilinlsg., verbunden mit 1 g Acetanhydridlsg. (soli wohl heiCen Essig- 
saurelsg., der Ref.), gebildet durch Zers. des kauflichen Anhydrids mit W.; x =  Acet- 
anhydridgeli. des kauflichen Acetanhydrids, dann ist 2:/100 [a/6-s/(n +  m) — 1] =  
a/6-w/(7i -j- m )-102’1/^ ^ .  Der Anhydridgeli. der untersuohten Proben betrug 93,4 bis 
93,7%. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 30. 128B. 1927.) S c h o n fe ld .

Bestandteile von  Pflanzen und Tieren.
Letha Davies Behr, J. W. Palmer, George Blumenthal und H. T. Ciarkę,

Bromidbeslimmung in organischem Materiał. Prinzip des Verf. beruht auf der selektiven 
Oxydation der Bromide durch Permanganat in H 3P 0 4 u. auf der quiintitativen t)ber- 
fiihrung dos Br in CC14. 10—15 ccm Blut oder 50—100 ccm Urin werden mit 2 ccm 
50%ig- KOH behandelt, in einem Platintiegel auf dem W.-Bad zur Trockne gebracht. 
Der Trockenruckstand wird uber sehr kleiner Flamme erhitzt, bis das Wallen aufhort. 
Im elektr. Ofen wird 3— 4 Stdn. bei 460—475° weiter erhitzt. Nach Abkiililung wird der 
Aschenriickstand mit 50—75 ccm dest. W. in m.ehreren Portionen extrahiert, die Lsg. 
in ein PlatingcfaB filtriert, abgedampft bis zur Trockne im W.-Bad. Der Ruckstand 
emeut im Ofen fiir 30—45 Min. bei 460—475° erhitzt, wird dann mit 10—15 ccm W. 
aufgenommen u. auf 25 ccm aufgefiillt. Ein aliąuoter Teil von 20 ccm kommt in einen 
Scheidetrichter von 60 ccm Inhalt; 5 ccm 85%ig- siruposer H3P 0 4 u. so viel 0,1-n. 
Kaliumpermanganat in (1: 4 Volumenteile) verd. H3P 0 4 werden zugesetzt, daB das 
Ganze die Farbintensitat einer 0,02-n. Permanganatlsg. angenommen hat. Stehen 
fiir 10 Min. bei Raumtemp. (Sicherheit fur die Jodid-Jodatoxydation). Permanenter 
Zusatz von Permanganat bei abnehmender Farbintensitat. Wiederholtes Ausschiitteln 
mit CC14, bis dieses farblos. Ablassen des CCl4 in einen zweiten Scheidetrichter, der 
10 ccm 0,5%ig. N aS03 enthalt. Nach Sehiitteln u. Absetzen wird CCI4 bis auf 5 ccm
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abgelasson u. der ProzeB der Oxydation event. 2- oder 3-mal wiederliolt, um alle Chloride, 
dio event. iu den ersten Oxydationen mit oxydiert werden kónnten, auszuschalten. 
SchlioBlioli wird dann eine frisclie KJ-Lsg. (0,5—1,0 g) zugesetzt u. das freiwerdende J  
mit 0,01-n. Thioaulfat bestimmt. (Journ. biol. Chemistry 88. 131—35. Aug. 1930. 
Columbia Univ., Dep. of biol. Chem.) Op p e n h e im e r .

Gabriel Bertrand und L. Silberstein, tlber die Beslimmung von Schwefel und, 
Phosphor in Pflanzen. (Buli. Soc. chim. Franco [4]. 47. 95— 99. Jan. 1930. —  
C. 1930. II. 2017.) W e e s c h n e e .

J. T. Skinner und W. H. Peterson, Manganbestimmung in tierisćhem Materiał. 
Verbrennung des relativ kleinen Gewebsmaterials (z. B. 15 g Knoclien) in sorgfaltig 
goroinigten (HC1) Porzellanschalen bei Rotglut; Extraktion mit 5 ccm H3P 0 4 u. dest. 
W. (30—50 ccm). Erwarmung auf dem W.-Bad (30 Min.). Nach Abkiililung durch 
Mn-freies Asbest filtrieren. Oberfiihrung in 250-ccm-Kolben, Zusatz von 0,3 g KJO,. 
Kochen bis Permanganatfarbe nicht mehr zunimmt. Nach Abkiihlen auf 40° eolorimetr. 
Best. mit bekannter Yergleichslsg. in einer NeBlerrohre, die bis zur Markę mit W. auf- 
gefiillt wird. Mn wird bis zur GroBenordnung 0,01 g geniigend genau bestimmt. (Journ. 
biol. Chemistry 88. 347—51. Aug. 1930. Madison, Univ. of Wisconsin, Dep. of Agrie. 
Chem.) ' Op p e n h e im e e .

Oscar Michaelis, Die Brauchbarkeit der histochemischen Methoden des Goldnach- 
weises. Die Organe zweier mit organ. bzw. anorgan. Goldpniparat behandelter 
Kaninchen werden auf verschiedene Art fixiert u. nach den Methoden von Ch r is t e l l e r  
(Yerhajidlungen der Dsutschen Patholog. Ges. 22. Tagung, Danzig 1927, S. 173) u. 
B o r c h a r d t  ( Y ie c h o w s  Archiv 267 [1928]. 272) untersucht. Fixation in einem 
Gemisoh von Żinnehlorur u. Formalin (Ch r is t e l l e r ) erweist sich ais unndtig gegen- 
iibor gewolmlich ublicher Formalinfixation. Bei der hier angegebenen Modifikation 
gibt auch A lkoholfixation  dieselben Resultate. Der Goldnachweis nach Ch r is t e l l e e  
(durch Żinnehlorur) gibt keine guten Goldausfallungen beim organ. Goldpraparat 
(Lopion). Die von Ch r is t e l l e r  angegebene Modifikation (Ansauerung mit H N 03) 
gibt bessere Resultate, doch bestehen auch bei dieser noch einige techn. Mangel (Briichig- 
keit, Ndd.). Der Goldnachweis nach B o r c h a e d t  (durch Silbemitrat) gibt ebenfalls 
nicht in jodem Falle befriedigende Besultate. Beide Methoden werden modifiziert: 
Bei der CHEISTELLER-Methode wird zur Ansauerung des Zinnchloriirs die H N 03 
durch HC1 ersetzt. Dadurch werden stórende Ndd. rermieden u. bei jedem Materiał 
u. jeder Fisation schwarze Ausfallungen erzielt, die in konz. Sauren unl., in Konigs- 
wasser U. sind. Dieselben Besultate ergibt die Modifikation der BoRCHARDT-Methode. 
Sie b esteh t in Anwenduns: lioherer Temp. zur Goldausfallung u. hoher konz. H N 03 
zum Losen storender Ag-Ndd. So modifiziert konnen beide Methoden ais gleichwertige 
u. siehere Goldnachweise bezeichnet werden. (Biochem. Ztschr. 225. 478—88. 6/9. 
1930. Berlin, Patholog. Inst. d. LTniv.) K o b e l .

Ruth Okey, Eine Mikromethode zur Cholesterinbesiimmung durch Oiydation des 
Digitonids. Yariation der BLOORschen Extraktionsmethode von Blut, Plasma oder 
Geweben (vgl. C. 192S. II. 926) durch Yerwendung h. A. u. Aufnahme des Restes in 
w. A. Je 1 Teil des Estraktes wird zur Best. des freien, des Gesamtcholesterins u. des 
Unverseifbaren benutzt. Im ersten Fali wird mit Digitoninlsg. gefallt. Der Nd. sehr 
sorgfaltig geroinigt (s. Original, dort auch Angabe uber geeignete Apparatur) zur Ent- 
fernung aller Lecithinreste, dann wird mit Ag-Chromat-H.Ś04 (NiCLOTTS-Beagens - f  
KjCrj07 4- HjSOj) oxydiert u. mit Thiosulfat nach KJ-Zusatz das nicht verbrauchte 
Chromat titriert (1 mg Cholesterindigitonid braucht 10,62 ccm ł/ió-n- K,Cr50 7). Bei der 
Best. des Gesamtcholesterins mussen die Cholesterinester sehr vorsichtig"verseift werden, 
da, wie ad hocruit Palmitylcholesterin angestellte Yerss. gezeigt haben, die ublichen Yer- 
seifungsverff. das Cholesterin so verandern, daB es kein oder nur unvollkommen Digi- 
tonid bildet. Die beste Methode ist Yerseifung mit NaOH uber CO.-Atmosphare (COs- 
Durchperlung) u. sofortige Neutralisation mit H .S 04 nach AbsehluB der Yerseifung. 
PAe.-Extraktion, Beinigung u. Entfernung des LSsungsm., Digitoninfalłung u. Osy- 
dation wie oben. Fur die Best. des Unverseifbaren wird ebenso verseift, nur wird mit 
PAe. estrahiert ohne Neutralisation. Anstatt mit Digitonin zu fallen, wird das Chole
sterin sofort mit bekannten K 3Cr3Or Mengen oxydiert (1 mg Cholesterin =  3,92 ccm 
x/w-n. KjCrjO?). (Journ. biol. Chemistry ŚS. 367—79. Aug. 1930. Berkeley, Univ. of 
Calif. Lab. of household science.) Op p e n h e im e e .

F. Eichholtz und B. Berg. Magnesiumbestimmung im Blułe. Einige wichtige 
Fehlertjuellen der Methode der Mg-Best. im Blute nach Y o s h iiia t s u  (The Tohoku
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Journ. of Experimental Medieine 14 [1929], Nr. 1) werden erórtert u. die notwendigen 
Abanderungen besehrieben. (Bioclicm. Ztschr. 225. 352—57. 6/9.1930. Kónigsberg i. Pr., 
Pharmakol. u. Chem. Inst. d. Univ.) K o b e l .

C. J. Weber, Argininbeslimmung im Hundeblul. Die friiher (vg l. C. 1930. I. 3705) 
mitgeteilte Rk. von Arginin mit SAKAGUCHI-Reagens (a-Naphthol +  Na-Hypochlorit 
in NaOH) wird, nachdem ihr fast ausschlieBlich spezif. Ausfall bewiesen wird, im 
arginasefreien Hundeblut zu einem quantitativen Verf. umgearbeitet. Die Spezifitat 
der Parbrk. laBt sich nicht nur durch Zerstorung mit Arginase, sondern auch an den 
charakterist. Krystallen bei Einw. von Flaviansa,\ire zeigen. (Journ. biol. Chemistry 88. 
353—59. Aug. 1930. Kansas City, School of Med. Dep. of exp. Med.) Op p e n h e im e r .

Akiji Fujita und Kotaro Okamoto, Hdnomelrisclie Messungsmethode des Blut- 
zuckers. Es wird eine beąueme manometr. Methode zur Best. des Blutzuckers be- 
schrieben, die darauf beruht, daB Ferricyankalium durch Glucose reduziert wird u. 
das iiberscliussige Kaliumferricyanid aus Hydrazin in alkal. Lsg. N  frei macht. Es 
wird die Gesamtreduktion u. die Restreduktion nacli Vergarung bestimmt. Die echte 
vergarbare Zuckermenge wird aus der Differenz der gefundenen GroBen erhalten. 
Bei dieser Methode entsprieht der entstandene Stickstoff quantitativ dem vorhandenen 
Ferricyankalium. Zugesetzte Glucose wird vollkommen wiedergefunden. Die gefundenen 
Werte stimmen gut iiberein mit denjenigen naeh H a g e d o r n -J e n s e n . Der EinfluB 
anderer reduzierender Substanzen auBer Glucose ist bei der neuen Methode etwas 
geringer. Gerinnungshemmende Substanzen wie Citrat u. Oxalat yerursachen in dor 
gewohnliclien Dosis keine Storung. Zur Best. der Restreduktion wird der vergarbare 
Zucker durch eine frische Reinkultur von Hefe vergoren. Durch Zusatz von Hefe mit 
50 mg Trockensubstanz zu 1 ceni Blut wird der Blutzueker bei 30° innerhalb 30 Min. 
vollkommen verbraucht, gleicligiiltig, welclien der von den Vff. ausprobierten Stamme 
mit verschiedenen Garungs- u. Atmungsąuotienten man benutzt. Dabei wird die Wich- 
tigkoit des grundlichen Waschens — noch besser ist es, die Hefe eine Stunde lang im 
Thermostaten von 30° zu schuttcln — zur Ycrmeidung der Bldg. von reduzierenden 
Substanzen aus der Hefe selbst, betont. Selbst wenn man dem Blut die groBto Menge 
von Kreatin, Kreatinin, u. Harnsaure zusetzt, wie sie im Blute in patholog. Zustande 
gefunden wird, u. den echten, yergarbaren Zucker miBt, bekommt man naeh der neuen 
Slethode auch dann denselben Wert wie ohno diesen Zusatz. (Biochem. Ztschr. 225. 
368—85. 6/9. 1930. Tokio, Japan, Biochem. Labor. d. Kitasato-Inst.) K o b e l .

O. Tomićek, Modeme Indicatoren im pharmazeutischen Laboratorium. Vortrag. 
(Casopis Ceskoslovensk6ho Lekarnictya 10. 205—09.244— 49. 15/9. 1930.) Ma u t n e r .

A. Grippa, Nachweis von Arsen in Substanzen zu medizinischem Oebrauch, V er suche 
zum Vergleich der Empfindlichkeit von Bettendorfs und Bougaults Reagens. Durch 
Unters. von 17 verschiedenen Praparaten wird festgestellt, daB das BouGATJLTscho 
Reagens fiir As empfindlicher ist ais B e t t e n d o r f s  Reagens; die Empfindliehkeits- 
grenze des ersteren liegt bei 0,01 mg As pro ccm u. Gramm der Substanz, die des letz- 
teren bei 0,02 mg. Es wird daher empfohlen, wie im deutschen, auch im italien. Arznei- 
buoh B e t t e n d o r f s  Reagens durch das von B o u g a u l t  zu ersetzen. Durch Zusatz 
von K J wird dio Empfindliehkeit von B o u g a u l t s  Reagens nicht erhoht, der Zusatz 
ist nur bei der Unters. von Fe-Praparaten zweckmaBig, um die Red. zu Fe"-Salzen zu 
erleiehtern. (Annali Chim. appl. 20. 249—57. Juni 1930. Rom, Univ., Chem. 
Inst.) R. K. Mu l l e r .

O. Tomićek und O. Proćke, Zum Nachweis von Pantopon in Syr. Guajacoli 
compositus. Verschiedene Muster dieses Sirups werden untersucht u. das Pantopon 
qualitativ u. quantitativ nachgewiesen. Mit dem MARQUlSschen Reagens (1,5 g konz. 
H jS04 +  1 Tropfen 40%ig- Formaldehyd) erhalt man dieselbe kirschrote Farbung 
wie bei Morphin. Bei 100° Ubergang in blaue Farbę. Mit 10%ig. Lsg. von Silico- 
wolframsaure entsteht Triibung u. voluminoser Nd. (Sirup mit Morphin bleibt klar 
oder wird hochstens schwach triib). Die quantitative Best. gesehieht durch Extraktion 
mit Chlf. naeh Zugabe von NH,OH u. CH3OH. (Casopis Ccskoslovenskeho L6k4mictva
10. 239—44. 15/9. 1930.) Ma u t n e r .

H. Angewandte Chemie.
I. A llgem oine chemiscłie Technologie.

Foster D. Snell, Enizundungspunlcte von Losungsmittelgcmischen. An variierenden 
Gemischen von Lósungsmm., in denen das entflammhare Losungsm. einmal weniger



fliiclitig — Toluol-CCli —, das anderemal fluchtiger war — Aceion-GGl4 — ais der 
nicht brennbare Bestandteil, bestimmte Vf. die Entzundungspunkte des urspriinglichen 
Gemisehes u. weiter einer Mischungsprobe, dereń Vol. auf dio Halfte des urspriinglichen 
verdunstet war. Unter diesen Verhaltnissen stieg der Entziindungspunkt des Aeeton- 
CCl.j-Gemisehes wahrend der 50%ig. Verdampfung uber 15° an, wahrend der des Toluol- 
CC1.,-Gemisehes um 10—12° erniedrigt wurde. Das letzte Beispiel zeigt, daB ein ur- 
spriinglich flammensieheres Gemisch beim Stehen entzundlieh werden kann. Aus 
Griinden der Sicherlieit ist es daher notwendig, daB nicht nur das urspriingliche 
Losungsm., sondern auch das bei teilweiser Verdunstung zuriickbleibende Gemisch 
nicht entflammbar soin muB. (Ind. engin. Chem. 22. 893—94. Aug. 1930. Brooklyn, 
N. Y., 130 Clinton St.) " POETSCH

Alfred Michel, Versuche an einer elektrischen Gichtgas-Reinigungsanlage. An 
Hand von Betriobsergebnissen an einer elektr. Gichtgasreinigung wird festgestellt, 
daB die physikal. Beschaffenheit des Gichtgases von grundlegendem EinfluB auf die 
Elektrofilterung ist. Der EinfluB von W.-Dampf u. Gastemp. auf den Staubgeh. wird 
in Schaubildern dargelegt; ais geeignetste Gaseintrittstemp. erwoist sich 80°. Ferner 
wird der EinfluB des Gasdruckes, der Stromungsgeschwindigkeit u. der chem. Zus. 
des Gichtgases sowie der Beschaffenheit des Giehtstaubes yerfolgt. Anwendbare 
Spannungen u. die Beziehungen zwischen Eintrittstemp. u. Feuchtigkeitsgeh. werden 
erortort. Ferner werden Betriebszahlen iiber dio Betriebssicherheit u. die Kosten der 
elektr. Gichtgasreinigung gegeben. (Stahl u. Eisen 50. 1356—61. 25/9. 1930. 
Huckingen.) E d e n s .

Rohm & Haas Akt.-Ges., Darmstadt (Erfinder: Herman Plauson), Hersłellung 
kolloider Susbianzen. Die Kolloidmiihlen sind so eingerichtet, daB in ihnen eine gleich- 
zeitige Zerreibung u. Zermahlung der Prodd. stattfindet. (Aust. P. 23 527/1929 vom 
11/11. 1929, ausg. 17/6. 1930.) D r e w s .

Milkanic Emulsors Ltd., London (Erfinder: Neils Bendixen), Ajyparat zur 
Herstellung von Emulsionen u. dgl. Der App. besteht aus einem róhrenformigen, sieb- 
artig durchbrochenen Schirm, der sowohl radial ais aueh longitudinal an durch Motor 
betriebenen Riihrarmen angebraeht ist. Dieser Schirm ist seinerseits in einem eben- 
falls róhrenformigen, siebartig durchbrochenen, jedoch feststehenden Schirm unter- 
gebracht. Zwischen beiden Śchirmen bleibt ein Ringraum. (Aust. P. 23 824/1929 
vom 26/11. 1929, ausg. 17/6. 1930.) D r e w s .

Walther Feld & Co. G. m. b. H., Essen, und Richard Gisner, Recklinghausen, 
Verfaliren mul Vorrichtung zum zeitweiligen Mischen zweier Fliissigkeiten verschiedenen 
spezifischen Gewichłs in ubereinander befindliclien und miteinander in Verbindung 
stehenden Abteilen, 1. dad. gek., daB in jedem Abteil unten die schwerere Fl. zeitweilig 
belassen u. alsdann in das nachsttiefere Abteil abgolassen u. die leichtere Fl. in un- 
unterbrochener Strómung in jedes Abteil unten eingeleitet u. nach Scheidung von der 
schwereren Fl. in dem oberen Teil des Abteils in das nachsthóhere Abteil unten ein
geleitet wird. — 5 weitere, auf eine zur Durchfuhrung des Verf. geeignete Vorr. bzgl. 
Anspruche. — Das Yerf. eignet sich z. B. zur Reinigung von mit CeH6OH angerei- 
chertem BzI. mit Natronlauge. (D. R. P. 507 519 KI. 12e vom 5/2. 1929, ausg. 17/9. 
1930.) D r e w s .

Petits Fils de F. de Wendel et Cie., Paris, Verdampfen von verfliissigłen Gasen. 
Z. B. zum SchweiBen bestimmter fl. O wird in einem isolierten GefiiB untorgebraoht, 
das durch ein Drosselventil mit einem Verdampfer verbunden ist. Sowohl der Vor- 
ratsbehalter ais auch der Verdampfer sind mit ZwischengefaBen Yerbunden, die zur 
Aufnahme des Gases bestimmt sind. Beido ZwischengefaBe sind an eine gemeinsame 
Loitung angeschlossen, aus der das Gas entnommen werden kann. (E. P. 332 833
vom 15/10. 1929, ausg. 21/8. 1930. Prior. 7/6. 1929.) D r e w s .

Franz Simon, Berlin, Verfahren zur Erzeugung von Kalie in dem Temp.-Gebiet 
der fl. Phase schwer verfliissigbarer Gase mittels Entspannung eines Gases ais Kalte- 
mittel unter auBerer Arbeitsleistung, 1. dad. gek., daB die arbeitsleistende Vol.-Ande- 
rung des Kaltemittels in einem durch elast. Wandę begrenzten Raum erfolgt. —
2. Anwendung des Verf. zur Verfliissigung schwer kondensierbarer Gase. — 7 weitere 
Anspruche. (D. R. P. 508 233 KI. 17g vom 3/1. 1928, ausg. 25/9. 1930.) D r e w s .
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III. Elektrotechnik.
F. E. Basll und J. W. Harsch, Prufung der Lebensdauer von meiallischen Wider- 

skmdsmaterialien fiir eleklrische Heizzwecke. Zum Zweóke der Nachpriifung einer ge- 
eigneten Methode zur Kontrolle der Lebensdauer von metali. Widerstandsdriihtcn wird 
der EinfluB yerschiedener Faktoren, wie Priiftemp., Anzahl von Erhitzungen u. Ab- 
kuhlungen, Art der Befestigung der Probe, sowie Abmessung derselben, Art der Atmo- 
spliiire, in der die Prufung vorgenommen wird, sowie Anderung der bei dem Vers. an- 
gewandten Spannung auf die Ergebnisse erórtert. Alle fruheren Priifmethoden werden 
besprochen; ferner werden ais geeignete Kurzverss. dislcutiert: Prufung bei konstanter 
Temp., bei konstanter Spannung, bei konstanter Wattzahl, sowie unterbrochene u. 
Dauerpriifungen. Beschreibung einer geeigneten Priifanlage, sowie Mitteilung iiber 
Priifergebnisse aus 5 yerschiedenen Laboratorien an 2 Materialien. (Proceed. Amer. 
Soc. testing Materials 29. Part 2. 506— 22. Juni 1929.) E d e n s .

Wakasaburo Ogawa, Chujiro Nemoto und Seiji Kaneko, Eine Untersuchung 
des Kupferozydgleichrichters. Vff. orklaren mit Hilfe ihrer Theorie der Detektorwrkg. 
dio Gloichrichtung durch Cu20 , das eine groBere Elektronenaffinitiit besitzt ais Cu. 
Mkr. Unters. des Kontaktes u. Unters. des Zusammenhanges von Form des Cu u. Gleick- 
richterwrkg. bestiitigen die Ansichtcn. — Ais neuo Methode zur Herst. der Cu20-Schicht 
mit guten Gleichrichtereigg. schlagen Vff. vor, Cu in MgO-Pulver eingehiillt zu erhitzeh. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 125 B. April 1930. Osaki, Tokyo, Elektro- 
techn. Lab.) L o r e n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Elektrolyse geschmolzener 
Halogensalze. Bei der SchmelzfluBelektrolyse halogenwasserstoffsaurer Salze werden 
Storungen dadurch yermieden, daB man mit aus W bestehenden Anoden u. bei Tempp. 
unter Rotglut arbeitet; der Kern der Anoden kann aus einem anderen Stoff, wie Kohle, 
Glas, Por/.ellan o. dgl., bestehen. Bei der Elektrolyse von Halogeniden des Al yerwendet 
man ais Elektrolyte Mischungen diescr Salze mit einem oder, besser, melireren Alkali- 
oder Erdalkalihalogeniden. Abscheidung des entstehenden Al in dichter Form wird 
durch Bewegen des Elektrolyten oder der Kathoden u. dadurch bewirkt, daB man auf 
die Kathoden einen Druck ausiibt. Verunreinigungen des Elektrolyten werden durch 
zeitweise oder stetige Entfemung eines Teilcs der Schmelze, dessen Behandlung mit 
einem Reduktionsmittel, durch Elektrolyse o. dgl. u. Zuriiekfuhrung beseitigt. (F. P. 
684 596 vom 8/11. 1929, ausg. 27/6. 1930. D. Priorr. 22/11. 1928, 26/4. 1929 u. 1/5.
1929.) Kiju l in g .

Thomas de Palacio, Spanien, Elektrolyse wiisseriger Sulfatlosungen. Es wird mit 
gegen den Elektrolyten u. seine Zersetzungserzeugnisse unangrcifbaren Diaphragmen 
gearbeitet, der ICathodenraum mit der Sulfatlsg., der Anodenraum mit verd. H 2SO., 
gefiillt, u. in lctzterem wahrend der Elektrolyse S 0 2 ais Depolarisator eingeleitet. Das 
S 0 2 verwandelt sich in H2S04, wobei die Konz. der im Anodenraum befindlichen 
(reinen) H2SO,, auf 56° Bć steigt. (F. P. 685 624 Tom 27/11. 1929, ausg. 12/7.
1930.) K u h l in g .

W. S. Smith, Devon, H. J. Garnett, Kent, und C. H. Channon, London, Elek
lrische Isoliermasse, bestehend aus nichtfluchtigen Paraffin- oder Erdol-KW-stoffen u. 
einem Verdickungsmittel, wie Kautschuk, Guttapercha, Balata oder anderen Gummi- 
stoffen. Evtl. werden noch Harze zugesetzt. (E. P. 318 439 vom 5/6. 1928, ausg. 
26/9. 1929.) M. F . Mu l l e r .

Anton Lederer, Wien, Edelgasgefiillte Entladungsróhren. Die hauptsachlich fiir 
Leuchtzwecke bestimmten, mit Edelgas gefiillten u. mit Kathoden aus Alkalimetall 
versehenen Róhren werden durch Strome von gewohnlicher Spannung gespeist; die 
Róhren werden unter der Einw. eines Hochfreąuenzfeldes in Betrieb gesetzt. (Aust. P. 
23 008/1929 vom 14/10. 1929, ausg. 3/6. 1930.) D r e w s .

Siemens-Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin-Siemensstadt, Yerfahren zum Her- 
stellen eines Oleichrichters, dessen Einheiten aus abwechselnden Schichten eines Metalls u. 
eines auf diesem erzeugten Metallosydes bestehen, dad. gek., daB die Oxydschicht an 
ihrer Oberflache durch elektrolyt. Red. in Metali zuriickverwandelt wird. — Beim 
Erhitzen einer Cu-Platte bildet sich iiber einer Schicht von Cu20  eine Haut von CuO, 
die sehr hohen Widerstand besitzt u. daher in Metali zuriickyerwandelt wird. (D. R. P. 
505 639 Kl. 21g vom 11/12. 1927, ausg. 21/8. 1930. A. Prior. 19/1. 1927.) G e i s z l e r .

XII. 2. 179
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V. Anorganische Industrie.
Mototaro Matsui, t/ber den KammerprozefS. 20. Empirische Forrnel und Nonio- 

gramm fiir die Beziehung von Schwefelsauregehalt, Nitrositdt, Temperatur und Salpetrig- 
sauretension ron technischer Nitrose. (19. vgl. C. 1930. I. 2605.) Yf. findet die empir. 
Formel: H  =  5,26 log N  — 5 log p  — 10 105/2’ +  96,710 (H =  °/0 H 2S 04, N  =
g NaNO:,/l, p =  Druck in mm). Durch ein Nomogramm lassen sich die einzelnen 
Grol3en rascli ermitteln. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 248 B—51 B. 
Juli 1930. Tokyo, Univ., Techn.-chcm. Lab.) R. K. Mu l l e r .

Hermann Frischer, Kóln-Lindenthal, Herstellung ron Schwefelsaure, 1. dad. 
gek., daB man die zur Rk. z u bringenden, SÓ2 u. Stickoxyde enthaltenden Gase mit der 
gebildeten oder in Zirkulation befindlichen H 2SO., durch gemeinsames Saugen oder 
Drueken durch Siebboden oder ahnlich wirkende Vorr. yermischt. 2. dad. gek., daB 
man App. mit einem oder mehreren Uberlaufrohren zwischen dem Fl.-Raum oberhalb 
u. unterhalb der Siebe yerwendet. 3. gek. durch Anwendung eines Konz.-App. an 
Stelle eines Gloyers. 4. Anwendung des Verf. zur Absorption nitroser Gase bzw. zur 
Herst. von H N 03 u. zur Absorption von HC1. 5. Vorr. zur Durchfuhrung des Verf., 
bestehend aus liegenden Roliren bzw. Zylindern. (D. R. P. 508 063 KI. 12i vom 
21/12. 1926, ausg. 24/9. 1930.) D r e w s .

Hugo Petersen, Berlin-Steglitz, Schwefelsaure. (D. R. P. 508 064 KI. 12i vom 
4/9. 1927, ausg. 24/9. 1930. — C. 1929. I. 279 [E. P. 296662].) D r e w s .

Dr. Alexander Wacker Ges. fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H., 
Miinchen (Erfinder: Wolfram Eschenbach, Miinchen), Konzentrizrung und gleich- 
zeitige Regenerierung ron Sauerstoffsauren des Schwefels enthaltenden Lósungen, Abfall- 
sduren o. dgl., 1. dad. gek., daB man dieselben mit den bei der Einw. der Oxyde des S 
auf die Oxyde des N  in bekannter Weise entstehenden Verbb. in Ggw. von Luft oder O 
behandelt, 2. dad. gek., daB die oxydative Wrkg. der Yerbb. durch Beschleuniger 
unterstutzt wird, 3. dad. gek., dafl die wahrend des Verf. nicht umgesetzten gasfórmigen 
oder dampffórmigen Rk.-Teilnehmer, gegebenenfalls nach Richtigstellung ihrer Zus., 
wieder in den ProzeB zuriickgefiihrt werden. 4. dad. gek., daB die Durchfuhrung in 
kontinuierlicher Weise erfolgt. (D. R. P. 508 321 KI. 12i vom 7/1. 1930, ausg. 27/9. 
1930.) D r e w s .

Silesia Verein chemiseher Fabriken, Ida- u. Marienhiitte b. Saarau, Herstellung 
ron Schwefelsaure und ron Salzen des dreiwerligen Chroms durch Red. von Alkali- 
chromaten oder -bichromaten mit H2S, dad. gek., daB man den H2S in Lsgg. von 
Alkalichromaten oder -bichromaten leitct, denen man mehr freie Saure zusetzt ais 
dem yorhandenen Alkali u. dem zu reduzierenden Cr entspricht. (D. R. P. 507 918
KI. 12i vom 18/10. 1927, ausg. 22/9. 1930.) D r e w s .

Jakob Liitjens, Hannoyer, Tellerzerstauber fiir Fliwsigkeiten, insbesondere fur 
Schwefelsaure. (D. R. P. 507 886 KI. 12i vom 12/11. 1927, ausg. 22/9. 1930. — 
C. 1930. I. 1670 [F. P. 672046].) D rew s.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Christoph Beck, 
Ludwigshafen a. Rh., und Helmut Weissbacli, Mannheim), Trennung wasseriger Ge- 
mische ron Schwefelsaure und Salpetersaure. (D. R. P. 507 317 KI. 12i vom 29/11. 1928, 
ausg. 15/9. 1930. — C. 1930. II. 1751 [F. P. 684 430].) D r e w s .

J. I. Bronn, Berlin, und Concordia-Bergbau-Akt.-Ges., Oberhausen, Her
stellung ron Ammoniumchlorid. Feuchtes HCl-Gas u. feuchtes NH3-Gas werden nach 
Erhitzen auf Tempp. iiber 120° zusammengeleitet. Das feste Salz scheidet sich aus dem 
Dampfstrom ab. Man kann gegebenenfalls unter erhohten Drueken arbeiten. (E. P. 
333 098 vom 4/10. 1929, ausg. 28/8. 1930.) D r e w s .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Conway von Girse- 
wald und Hans Weidmann, Frankfurt a. M.), Herstellung ron saurem Dinatrium- 
pyrophosphat, dad. gek., daB Lsgg. von H3P 0 4 mit der entsprechenden Menge von 
NaCl im Vakuum unter Vermeidung von Tempp., bei denen die Bldg. wasserunl. Meta- 
phosphate stattfindet, eingedampft werden. — Beispiel: 151 gereinigte H3P 0 4-Lsg. 
mit 3300 g P2Os werden in einem Vakuumdest.-App. mit der aquivalenten Menge NaCl 
(2760 g) yersetzt. Die Mischung wird unter Ruhren im Vakuum eingedampft, wobei 
die Temp. allmahlich auf ca. 200° a,nsteigt. Der dickfl. Riickstand erstan;t in der Kalte 
krystallin.; er besteht aus reinem, sauren Dinatriumpyrophosphat, das fiir Backzwecke
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geeignet ist. Das Salz ist frei yon Phosphat u. Metaphosphat. Die Ausbeute ist ąuanti- 
tativ. (D. R. P. 506435 KI. 12i vom 18/5. 1929, ausg. 15/9. 1930.) D r e w s . '

P. E. Billinghurst, Manitoba, Canada, Zersetzen von Alkalisilicaten. Zerklcinerte 
Si02-haltige Mineralien, z. B. Feldspat, werden mittels eines Dampf- oder Luftstromes 
durch ein erhitztes U-Rohr geleitet, welches sich in geschmolzenem Metali befindet. 
Bei 1500— 1800° findet die Verfliichtigung der Alkalien statt. In einem mit Prallplatten 
ausgesetzten Turm scheidet sich der nicht geschm. Teil der Mineralien ab. Das Alkali 
wird durch W. absorbiert. (E. P. 333076 vom 9/9. 1929, ausg. 28/8. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Ru fi. Dem in bekannter Weise 
mittels Katalysatoren zu Ru(3 u. C02 zu zersetzenden CO oder CO enthaltenden Gasen 
werden geringe Mengen Wasserdampf zugesetzt. Ais Katalysatoren konnen auch die 
z. B. aus Fe bestehenden Wandę von Behaltern dienen, durch welche die Gas-Dampf- 
mischungen geleitet werden. Bei der Verwendung yon Fe ais Katalysator entha.lt 
das Erzeugnis bis 2,5% von diesem Metali, die aber fiir die meisten Anwendungs- 
zwecke unschildlich sind. (F. P. 684597 vom 8/11. 1929, ausg. 27/6. 1930. D. Prior. 
22/11. 1928.) K u h l i n g .

Metallgesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung aktiver Kohle, dad. 
gek., daB die Rohkohle zuniiclist mit W. getrankt u. alsdann in Ggw. beschrankter 
Mengen Luft gegliiht wird. (D. R. P. 499 791 KI. 12i vom 14/12. 1924, ausg. 24/9. 
1930.) D r e w s .

Verein fiir chemiscłie und metallurgische Produktion, Aussig a. E., Herstellung 
aktiver Kohlen gemśiB D . R. P. 485 825 (C. 1930. I. 421), dad. gek., daB man anstatt 
ZiiCl,, hier H3P 04 venvendet. (D. R. P. 507 524 KI. 12i vom 11/6. 1925, ausg. 17/9.
1930.“ Zus. zu D. R. P. 485825; C. 1930. I. 421.) D r e w s .

Friedrich Wilhelm Meyer, Brunshaupten, Wiederbelebung gebrauchter Entfarbungs- 
kohle. (D. R. P. 507 994 KI. 12i vom 9/9. 1928, ausg. 23/9. 1930. — C. 1930. I. 1025 
[E. P. 317 017].) D rew s.

Kali-Forschungsanstalt G. m. b. H., Berlin (Erfinder: Erich Ritter, StaBfurt- 
Leopoldshall), Losen von Sąlzen mit durch Abdampfe erhitzten Loselaugen, dad. gek., 
daB das Losen der Salze unter Erhitzung der Lóselauge mittels hochgespannter Ab
dampfe bei einem absol. Druck von mindestens 4 at durchgefiihrt wird. — Ais zu 
losendes Salz ist Sylvinit genannt, der auf KC1 yerarbeitet wird. (D. R. P. 508090 
KI. 12c vom 8/11. 1925, ausg. 24/9. 1930.) D r e w s .

Eugśne Joukovsky, RuBland, Oewinnung von Tonerde. Aluminiumarmer, eisen- 
u. siliciumreicher Bauxit, Ton o. dgl. wird mit einem bariumhaltigen StoEf, z. B. Withe- 
rit, u. Kohle gemischt u. die M. im elektr. Ofen geschmolzen. Es entsteht Ferrosilicium 
u. Bariumaluminat, welches in W. gel. u. in bekannter Weise auf BaC03 u. reines 
Al(OII)3 yerarbeitet wird. (F. P. 684 986 vom 15/11. 1929, ausg. 3/7. 1930.) Ku.

Ernesto Wydler, Italien, Cliromoxyd. Chromeisenerz wird in iiberschussiger, h. 
konz. H2S 04 gel. Beim Erkalten krystallisiert die Hauptmenge des Fe ais FeS04 aus, 
der Rest wird nach Einengen durch erneutes Krystallisierenlassen entfernt. Die Mutter- 
lauge wird zur Trockne yerdampft u. der Riickstand durch Erhitzen im Vakuum zers. 
Das erhaltene Cr,03 hat eine schon griine Farbę. (F. P. 685193 vom 19/11. 1929, 
ausg. 5/7. 1930. Schwz. Prior. 7/8. 1929.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Adolf Remele, 
Bitterfeld), Herstellung von trocknem, lagerbestdndigen Chhrlcalk, dad. gek., daB man 
einen nach bekannten Verff. hergestellten fertigen Chlorkalk von 36% wirksamem 
Cl oder melir mit etwa halb soyiel bis ebensoyiel Teilen ungelóschtem Kalk yermischt, 
ais der Chlorkalk Teile freies W. enthalt, darauf das Gemisch Temp.-Bedingungen 
aussetzt, die zu einer Ablóschung des zugesetzten CaO unter Temp.-Erhóhung fiihren, 
u. dieses Prod. durch Behandlung mit einem w. Luftstrom yollstandig von W. befreit. 
(D. R. P. 508167 KI. 12 i vom 17/7. 1929, ausg. 25/9. 1930.) D r e w s .

Pfirschinger Mineralwerke Gebr. Wildhagen & Falk, Kitzingen a. M., Her
stellung liochaktiver grobkorniger Adsorptions- und Bleicherde, 1. dad. gek., daB die 
auf die gewiinschte KorngróBe zerklcinerte, lufttrockene Rohbleicherde mit einer 
Mineralsaure solcher Konz. zweckmaBig im Vakuum oder unter Druck erhitzt wird, 
daB ein Zerfallen der Korner wahrend der Aufbereitung nicht eintritt. — 2. dad. gek., 
daB leichter zerfallende Roherden yor der Saurebehandlung bei einer 100° nicht iiber- 
steigenden Temp. getrocknet werden u. Sauren starkerer Konz. zur Anwendung kommen.
— 3. dad. gek., daB sehr leicht zerfallende Roherden yor der Saurebehandlung bei 
einer iiber 100° liegenden Temp. scharf getrocknet werden u. liochkonz. Sauren zur
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Anwendung kommen. — Beispiel: 100 Teile einer sehr leicht zerfallenden, vorher 
scharf getroekneten u. auf KorngróBe von 5—8 mm zerkleinerten Rolierde werden 
mit 100 bis 120 Voll. H2SO., von 50° Bć. iibergossen, einige Stdn. auf 80° gehalten, 
dann mit W. gewaschen u. getrocknet. (D. R. P. 507 760 KI. 12 i vom 8/11. 1925,

E. Zscliimmer, Der Goldrubin. Ausfiilirungen iiber die Gesehiolite, Herst. u. 
Eigg. des Goldrubins. (Spreehsaal 63. 642—44. 21/8. 1930.) Sa l m a n g .

Peter Budników, G W. Kukolew und W. M. Leschoew, Ober die Herabsetzung 
des Wassergehalles im Schlamm bei der Herstdlung voii Portlandzement nach dem nassen 
Verfahren. Der W.-Geh. des zur Herst. von Portlandzement auf nassem Wege ver- 
wendeten Sohlammes kann verringert werden durch Zusatze von Na-Silicat, Na2C03, 
NaOH, die infolge ihrer peptisierenden Wrkg. die Fl. des Schlammes soweit erhóhen, 
daB bei gleicher Viscositat der W.-Geh. von 48 auf 42,5% herabgesetzt werden kann. 
Es wird dadurch bei der Trocknung eine Breimstoffersparnis von 8,3°/0 erzielt, neben 
den anderweitig yerringerten Betriebskosten. Auch Zuckermelasse hat ahnliche Wrkg. 
Uber den EinfluB von Zusatzen auf Mahldauer u. Kornfeinheit vgl. C. 1930. I. 2467. 
(Kolloid-Ztschr. 52. 341—48. Sept. 1930. Charków, Technol. Inst. Lab. f. anorgan.- 
chem. Technologie.) L i n d a u .

George K. Stransky, Hochofenschlacke und ihre Bedeutung im osterreichischen 
Stra/ienbau. (Petroleum 26. 871—78. 20/8. 1930. — C. 1930. II. 1756.) H o s c h .

N. A. Tananajew und A. K. Babko, Uber die rolumetrische Bestimmung der 
Alkalimełalle (Na20) im Glas. (Vgl. C. 1929. II. 1435.) Die zu untersuchende Glas- 
probe wird mit Oxalsiiure u. FluBsaure auf einem W.-Bad eingedampft u. mit geringen 
Mengen BaCl2 versetzt. Das Eindampfen wird nach Zugabe einiger ccm W. mehrmals 
wiederholt, so daB zum SehluB die gesamten Fluoride u. Silicofluoride in Osalate 
iibergehen. Danacli wird der OxalsaureuberschuB auf einem Luftbad entfernt, der Nd. 
mit W. benetzt u. mit Ammoniak u. Ammoniumcarbonat aufgenommen. Die Lsg. 
wird filtriert, der Nd. enthalt BaSO.,, samtliche Oxalate, mit Ausnahme derjenigen 
yon Alkalimetallen, u. die Fe- u. Al-Hydroxyde. Das Filtrat (in der Hauptsache Na- 
Oxalat u. Ammoniumsalze) wird eingedampft u. gegliiht. Das Na-Oxalat geht in 
Na2C03 iiber, -wird mit h. W. aufgenommen u. mit HC1 titriert. Die angefiihrte Methode 
ist einfacher u. schneller ausfiihrbar ais die gewiclitsanalyt. Metlioden. (Ukrain. chem. 
Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 4. 539—45. 1929. Kiew, Wissensch. 
Unters.-Abt. f. analyt.. Chem. an d. K. P. I.) Gu r i a n .

Walter Eckhoff und Ludwig Deussener, Bundę i. W., Emaillierverfahren, dad. 
gek., daB nach der Reinigung des zu emaillierenden Werkstiickes vor dem NaB- oder 
Trocken- bzw. Puderauftrag der Emaille Petroleum ais geschlossene Schutzschicht auf- 
gebracht wird, die bei dem darauffolgenden Trocknen oder Brennen verbrennt. Jedes 
Werkstiick, auch GuBstiick, kann in jeder gewiinschten Farbę dauerhaft emailliert 
werden. (D. R. P. 506 773 KI. 48 c vom 13/6. 1928, ausg. 9/9. 1930.) K im LING.

Gentile Gerinano, Italien, Emaillieren von Metali- und anderen Gegenstdnden. 
Mischungen von PbO, B20 3, Borax oder NaOH u. gegebenenfalls farbenden Metall- 
oxj'den werden zusammengeschmolzen u. nach dem Erstarren der Schmelze gepulyert. 
Die erhaltenen Pulver werden auf die zu emaillierenden, auf etwa 700° erhitzten Gegen- 
stiinde aufgestreut. (F. P. 685 354 vom 22/11. 1929, ausg. 9/7. 1930. It. Prior. 24/11.
1928.) K u h l in g .

Porzellanfabrik Kahla, Zweigniederlassung Freiberg (Erfinder: WernerHof- 
mann), Freiberg, Sa., Galvanisieren keramischer Korper, dad. gek., daB ais Grundbelag 
fur den Metalliiberzug an den Randem der zu galvanisierenden Flachen ein durch Auf- 
schmelzen mit dem keram. Korper innig verbundener Belag Yenvendet wird, wahrend 
im iibrigen ein aufgestrichener u. durch Trocknung oder Erwarmung haftfahiger Grund
belag benutzt wird. — Das Verf. dient vorzugsweise zur Herst. von metallisierten 
Gegenstanden, welche, wie Geschirr, dem EinfluB von li. W. ausgesetzt sind. (D. R. P. 
507 218 KI. 48 a Yom 12/5. 1929, ausg. 13/9. 1930.) K u h l i n g .

Corning Glass Works, ubert. von: William C. Taylor, Corning, V. St. A., Fiir 
uUraińolette Strahlen durclilassige Glaser. Quarz wird fein gepulvert, vorhandene metall-

ausg. 19/9. 1930.) D r e w s .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
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haltige Bestandteile in geeigneter Weiso abgetrennt u. der Riiekstand gesehmolzen.
(A. P. 1774 854 vom 15/10. 1927, ausg. 2/9. 1930.) K u h l i n g .

John Newton, England, Vtrbundglas von der Art, boi der Celluloid, Gellulose-
acctat in Plattenform zwisehen zwei Glasplatten eingegossen ist. An Stelle einer 
einzigen zwisehen zwei Glasplatten einverleibten Celluloidplatte, bringt man zwei 
oder mehr Celluloidplatten beliebiger Form in ein u. dieselbe Ebene u. yerbindet die 
AnstoBecken miteinander. Diese Platte wird dann zwisehen zwei Glasplatten der- 
selben GróBe eingeklebt. Das Verf. ermóglicht die Herst. unbegrenzt grofier Verbund- 
glasplatten. (E. P. 333 242 vom 8/2. 1929, ausg. 4/9. 1930.) E n g e r o f f .

Quartz & Silice Soc. an., Paris, Herstellung von Gegenstanden aus Quarzgut. 
(D. R. P. 507 079 KI. 32 a vom 16/2. 1927, ausg. 11/9. 1930. F. Prior. 24/2. 1926. —
C. 1927. I. 3126 [E. P. 266 711].) K u h l i n g .

Metal & Thermit Corp., Karteret, iibert. yon: Simon J. Lubowsky, Brooklyn, 
V. St. A., Hitzebestandige Gegenstande. Rutil wird, gegebenenfalls naeh Erhitzen auf 
Tempp. von mehr ais 800°, aufs feinste gepulvert, mit ebenfalls fein gepulyertem 
MgO, CaO, A120 3, Cr20 3, Zr02 oder diese Verbb. enthaltenden Erzen u. gegebenenfalls 
Graphit, Silhmanit, Carborundum u. dgl. innig gemiseht, u. es werden diese Mischungen 
bei Tempp. gegliiht, bei welehen Sintern oder Schmelzen erfolgt. (A. P. 1774607 vom 
5/12. 1925, ausg. 2/9. 1930.) K u h l i n g .

Pierre Ries und Franęois Bicherous, Belgien, Ofenfuttcr. Dolomit wird gegliiht 
u. gekórnt, mit entwassertem Steinkohlenteer u. Ton, S i02, Fe20 3, Sehlaeke o. dgl. 
gemiseht, geformt u. bei hohen Tempp. gebrannt. Dio Erzeugnisse dienen zum Aus- 
kleiden metallurg. Ofen. (F. P. 685 049 vom 16/11. 1929, ausg. 3/7, 1930. Belg. Prior. 
4/12. 1928.) K u h l in g .

Stefan Kohut, Deutschland, Herstellung von Schmelzzement. Die Herst. erfolgt 
in 2 unter Zwischensehaltung einer Verteilungsvorr. miteinander gekoppelten Ofen. 
In dem ersten wird die Rohmischung durch die Abgase des zweiten Ofens yorgewarmt, 
in welehem das Schmelzen geschieht. Bei der Vorwarmung muB Erwoiehen der M. 
vermieden werden, u. es werden deshalb den Heizgasen abkuhlende Stoffe, z. B. Abgaso 
des Vorwarmofens, Wasserdampf o. dgl., zugemischt. (F. P. 685 027 vom 15/11. 1929,. 
ausg. 3/7. 1930. D. Prior. 22/11. 1928.) K u h l in g .

International Cement Corp., New York, Herstellung von verbessertem Portland- 
zement. (D. R. P. 506 615 KI. 80 b vom29/9. 1927, ausg. 9/9.1930. — C. 1928. II. 1811 
[E. P. 290 890].) K u h l i n g .

John Stanley Morgan, England, Luftfreier Zemenlmdrtel. Der zur Herst. des 
Mórtels yerwendete Zement wird mit etwa der Halfte des zum Abbinden notigen W. 
in sehnellaufenden Zerkleinerungsvorr. innig gemiseht, um die hartnaekig anhaftenden 
Luftblaschen zu entfemen. Dann wird der Rest des W. u. das Fiillmittel hinzugefiigt. 
(F. P. 685 067 vom 16/11. 1929, ausg. 4/7. 1930. E. Prior. 17/11. 1928.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Karl Frank und KarlDietz), 
Frankfurt a. M., Herstellung von Kittmehlen. (D. R. P. 506 928 KI. 80 b vom 3/10.1928, 
ausg. 11/9. 1930. — C. 1930. II. 1118 [F. P. 682 581].)  ̂ K u h l in g .

Stuart M.Phelps, Pittsburgh, V. St. A., Formmassen. Keram.Rohstoffe, besonders 
Ton, werden mit Feldspat, SiC2 u. dgl., sowie cinom brennbaren Stoff, wie Holzmehl, 
gemiseht, getrocknet u. gebrannt. Die Erzeugnisse dienen zum Aufsaugen beliebiger 
fl. bzw. yerfliissigter Stoffe, besonders Schwefel. (A. P. 1774 812 vom 15/5. 1928, 
ausg. 2/9. 1930.) K u h l i n g .

Soc. an. des Manufactures des Glaces et Produits Chimiąues de Saint-Gobain, 
Chauny et Cirey, Frankreich, Formkorper. Ton, Sillimanit, Mullit, Zirkon, Carbo- 
rundum o. dgl. werden zweckmaBig in gebranntem Zustande, passend zerkleinert, mit 
durch anhaltendes nasses Yermahlen zerkleinertem, tonerdereichem Bauxit u. etwa 10% 
eines Fluosilicata, Sulfats oder Chlorids gemiseht, geformt u. bei 1300—1450° gebrannt. 
Die Erzeugnisse sind gegen chem. Einww., schmelzendes Glas, hohe Tempp. o. dgl. 
sehr bestandig. (F. P. 684 891 vom 13/2. 1929, ausg. 2/7. 1930.) K u h l in g .

Erie Russell Harrap, England, Formkorper. Stoffe, welehe bei Abwesenheit yon 
W. oder bei gowohnlieher Temp. nicht miteinander reagieren, werden gemiseht, geformt 
u. einer Druckbehandlung bei mafiig erhóhter Temp. unterworfen. Vorzugsweiso 
werden Mischungen von Zement, hydraul. Kalken, Gips u. dgl. bzw. Mischungen von 
MgO u. zur Sorelzementbldg. gecigncten trockenen Stoffen mit Hydrat- oder Krystall- 
wasser enthaltenden Stóffen gemiseht u., wie angegeben, yerarbeitet. (F. P. 684 679 
vom 9/11. 1929, ausg. 30/6. 1930. E. Prior. 16/11. 1928.) K u ii l i n g .
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Emile Andrś Louis Philippe, Frankreich, Formkorper. Gepulverte, gekornte 
oder faserige Stoffe, wie Sand, Glimmer, Asbest, Carborundum o. dgl. oder organ. 
Stoffe, wie Holzmehl, Papierabfalle o. dgl. oder Gemische derartiger Stoffe werden, 
zweckmafiig unter Zusatz eines vorlaufigen Bindemittels, wie Kalk, Zement, Ton, 
Leim, Harz o. dgl. annahernd in die gewiinschte Form gebracht u. dann unter Zusatz 
von Latex, Kautschuklosung, Leinól o. dgl. endgiiltig geformt. (F. P. 684 521 vom 
7/11. 1929, ausg. 26/6. 1930. D. Prior. 17/11. 1928.) K u h l i n g .

Paul Gloess, Frankreich, Porige Formkorper. Zement oder ein anderer abbindungs- 
fahiger Stoff wird an Stelle von W. mit dem Gel von Algin oder anderen wasserloslichen 
Kolloiden angemacht. Die Poren der erhaltenen Formkorper bilden sich beim Ver- 
dunsten des nicht gebundenen W. (F. P. 684 906 vom 14/2. 1929, ausg. 2/7. 1930.) Ku.

Robert G. Lassiter & Co., iibert. von: William T. Ragland, Raleigh, Y. St. A., 
Sirafienbaustoffe. Durch Erhitzen getrocknetes Steinklein beliebiger GróBe wird mit 
geschmolzenem Bitumen innig gemischt, u. es werden die Mischungen in luftdicht 
geschlossenen Behaltern einer Druekbehandlung unterzogen. Es soli eine gleichmaBigere 
Mischung der Bestandteile erzielt werden, ais beim Mengen der gleichen Stoffe ohne 
Druckanwendung. (A. P. 1773 788 vom 23/2. 1927, ausg. 26/8. 1930.) K u h l i n g .

Craig R. Arnold, iibert. von: Joseph E. Boyd, Atlanta, V. St. A., Straflenbau- 
stoffe. Fiillmittel, besonders Sand, werden mit etwa 8— 10%  eines verfliissigten 
Bitumens, besonders Asphalt, h. gemischt, in w. Zustande, z. B. mittels Siebe, gekornt, 
abgekiihlt u. am Verbrauehsort in iiblicher Weise auf den StraGengrund aufgetragen. 
(A. P. 1774168 vom 22/7. 1926, ausg. 26/8. 1930.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Strapenreinigung. Die zu 
reinigenden StraBen, besonders AsphaltstraBen, werden mit wss. Lsgg. oder Emul- 
sionen behandelt, welche Sulfosauren organ. Stoffe oder Stoffgemische, wie aliphat., 
hydroaromat. oder aromat. KW-stoffe, Mineralole o. dgl., gegebcnenfalls in Mischung 
mit Seifen oder seifenahnlichen Stoffen, wie Salzen der Naphthensauren, Sulfit- 
ablauge o. dgl., enthalten. ZweckmaBig setzt man den Reinigungsfll. noch Losungsmm. 
fiir Fette, Ole, Teer u. dgl. zu. (F. P. 685 378 vom 22./11. 1929, aug. 9/7. 1930.
D. Prior. 27/11. 1928, 18/3. 1929.) K u h l i n g .

VII. Agrikulturehem ie; Diingem ittel; Boden.
Walter Gauger und Hermann Ziegenspeck, Untersucliungen uber ein klimatisch 

bedingtes jahresperiodisches Schwanken der Bodenreaktion im lebenden Hoclimoor. Am 
starksten bas. ist das Hochmoor im Winter, mit dem Friihjahr (Mai) kommt ein Maxi- 
mum der ph-Saure, es folgt im Juni ein Minimum, das wiederum von einem Maximum 
im Juli abgelóst wird. Vers. einer Erklarung: Die pn-Starkę ist das Prod. einer Bilanz 
zwischen allgemeiner Saureerzeugung u. Verarbeitung durch Bakterien. Zahlreiche 
Tabellen u. Aciditatskurven. (Botan. Arch. 30. 109— 66. Aug. 1930. Kónigsberg.) Sc h .

Bohuslav Malac, Der Saltigungsgrad des Adsorptionskomplezes in den Haupttypen 
der mahrisclien Boden. (V6stnilc Oeskosloyenske Akad. Zemedelske 5. 853—56.
1929.) M a u tn e k .

M. Kling und O. Engels, Der Kaligelialt pfalzischer Boden und die sich daraus 
ergebenden Schluflfolgerungen fiir die zu treffenden Diingungsmapnahmen. Eine groBe 
Anzahl won Bodenunterss. ergab einen relativ hohen K20-Geh. der Pfalzer Ackerboden 
im Vergleieh zu anderen Gegcnden Deutsehlands. Nur % — 1/i  allcr untersuchten Boden 
kann ais kaliarm bezeichnet werden, wenn man ais untere Grenze fiir einen geniigenden 
Gch. 24 mg K20  in 100 g lufttrockenom Boden annimmt. (Ztschr. Pflanzenernahr., 
Diingung. Abt. B. 9. 409—15. Sept. 1930.) S c h u l t z e .

Th. Oehler, Zur Frage der Erzeugung bodenb-iirtiger Kohlensaure. (Ztschr. 
Pflanzenernahr., Diingung. A bt. B. 9. 415—21. Sept. 1930.) S c h u l t z e .

— , Milleilungen aus dem Gebiełe der Bodenhygiene. Fiir die Beurteilung von Boden 
werden an Hand von zahlreichen Abbildungen einige Apparate zur Best. der Korn- 
gróBe u. zur Ausfiihrung von Schlammanalysen besproehen. Siebsatz nach Knop
u. nach Mu l l e r . Schlammanalysen nach dem Spiil- u. Sedimentierverf. Ferner 
werden zahlreiche Fachausdriicke angefiihrt, die fiir die verschiedenen KorngroBen 
eines Bodens gebrauchlich sind. (KI. Mitt. Ver. Wasser-, Boden-, Lufthygiene 6. 245 
bis 250. Juli 1930. Berlin, Pr. Geolog. Landesanstalt.) Sc h u l t z e .

J. H. Gollan und L. Smolik, Einige Erfahrungen mit dem Apparat zur mecha- 
nischen Bodenanalyse nach Prof. Dr. J . H. Gollan. (Ygl. C. 1930. II. 1904.) Gegeniiber
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dem App. nach K o p e c k y  hat der nach Go l l a n  einige pralct. Vorteile. Die Messungen 
geben mit beiden App. dieselben Werte. (Vestn!k Ceskoslovenskó Akad. Zemedelske 5. 
856—89. 1929.) Ma u t n e r .

H. Riehm, Systematische Untersuchung der Reaktion von Diplienylaminschwefel- 
saurc mit Nitraten in Gegcnwart von Chlorułen unter besonderer Berucksichtigung ihrer 
Anwendung zur Beslimmung der Nitrate im Ackerboden. Das DiphenylaminTeagens 
kann auch mit nitrathaltiger H 2SO., hergestellt werden, wenn die H2S 04 vorher mit 
KCI gekocht oder das Reagens auf 160° erwarmt wird. Die Rk. ist um so empfindlicher, 
die Rk.-Farbe um so mehr violettblau u. um so haltbarcr, je mehr H 2SO., u. Nitrat u. je 
weniger Diphenylamin anwesend ist. Temp.-Erliohung erhoht die Empfindlichkeit 
der Rk., yermindert aber die Haltbarkcit der blauen Verb. Das Diphenylamin wird in 
schwefelsaurcr Lsg. durch Nitrate iiber das Diphenylbenzidin zu dem violettblauen, 
chinoiden Imoniumsalz des Diphenylbenzidins oxydiert. Dieses kann mit iiberschus- 
sigem Diphenylamin reagieren u. gibt dann ein Chinhydronsalz von olivgriiner Farbę. 
Die groBero Empfindlichkeit der Rk. infolge Chloridzusatzes erklart sich durch die 
dadurch bedingte gróBere Oxydationsfiihigkeit gegeniibcr einem einfachcn Nitrat. 
(H N03 +  3HC1 2H20  +  ŃOCI +  Cl2; CI2 +  H20  ^  2HC1 +  0 ;  NOC1 +  H20  
^  HC1 +  H N 02; H N 02 NO +  1/ 20  -f  7 2H20.) Dies konnte durch Verss. 
zahlenmaBig bestimmt werden. — Anwendung auf Nitratbest. im Ackerboden: 50 mg 
Diphenylamin +  380 ccm H20  (Reagens 38/5) werden mit konz. H2SO., auf 1000 ccm 
aufgefiillt (die H2S04 muB vorher mit 5 g KCI jo Liter 15 Min. gekocht werden). Ais 
Vergleichslsg. wird eine Lsg. von 163 mg K N 03 jo Liter H 20 , die 2% KCI enthalt, 
verwendet. 5 g frischer oder 3 Stdn. bei 90° getrockneter Boden wird mit 50 ccm 
2°/0ig. KCl-Lsg. ł/ 2 Stde. geschiittelt u. filtriert. Dann werden 2 ccm Filtrat mit 5 ccm 
Reagens versetzt, durchgeschiittelt, auf Zimmertemp. abgekiihlt (10 Min. in k. W.), 
nochmals geschiittelt u. 2 Stdn. stehen gelassen. Gloichzeitig ist eine Skala herzustellen: 
Obige Nitratlsg. wird mit 2°/0ig. KCl-Lsg. auf 20, 6 u. 3 mg N 0 3' je Liter verd.; 
mit diesen Lsgg. wird die Rk. wio beschrieben ausgefuhrt. Das Pipettieren des Reagenses 
darf fur alle Rohren zusammen hóchstens 20 Min. beanspruchen. Nach 2-std. Stehen 
wird mit der tiefblauen Lsg., die 20 mg N 0 3' je Liter enthielt, durch Yerdiinnen mit 
50 Vol.-0/Oig- H2SO., eine Skala in Abstufungen hergestellt, je nach der Genauigkeit, 
die man erreichcn will. Die durch Yerdiinnen erhaltenc Skala wird mit beiden Rohren 
mit 3 u. 6 mg N 0 3' je Liter zur Kontrollo verglichen. Stimmen dio Rohren uberein, so 
worden die Vers.-Róhren mit der Skala verglichen. Enthalt das Bodenfiltrat mehr 
ais 10 mg N 0 3' je Liter, d. h. der Boden mehr ais 100 mg NO;,' je kg, so ist die blaue 
Lsg. zu tief gefarbt u. muB mit 50 Vol.-%ig. H 2S 04 auf etwa das 3-fache verd. werden. 
Findet man dann jedoch einen hoheren Wert ais 20 mg, so muB man das Bodenfiltrat 
verd. u. die Rk. wiederholen. (Ztschr. analyt. Chem. 81. 353—77. 1930. Stockholm, 
Nobelinst.) _‘______  W in k e l m a n n .

Appareils et fivaporateurs Kestner, Soc. an., Frankreich, Mischdiingemittel. 
Hygroskop. Mischdiingemittel, welche wenigstens einen Bestandteil enthalten, der in 
der Hitze erweicht, werden erhitzt u. die Massen durch gelochte Platten o. dgl. gepreBt. 
Die fadenfórmigen Erzeugnisse zerfallen leicht u. sind weniger hygroskop. ais die ur- 
spriinglichen Mischungen. (F. P. 685 286 vom 20/11. 1929, ausg. 8/7. 1930.) Kir.

Asahi Glass Co. Ltd., Tokio, Erlióhung der WirJcung von Diingemitteln. (D. R. P.
506 938 KI. 16 vom 16/9. 1922, ausg. 11/9. 1930. — C. 1923. IV. 873 [F. P. 
556 211].) _ . b D r e w s .

Hydronitro Soc. an., Schweiz, Diingamittcl. P20 5 u. Ammoniumcarbaminat oder 
dessen Bestandteile, C02 u. (gegebenenfalls iiberschussiges) NH3 werden in geschlossenen 
GefaBen unter Druck erhitzt. Die Erzeugnisse bestehen aus Harnstoff u. den Phos- 
phaten, Pyro- oder Metaphosphaten des NH, oder Harnstoffs. (F. P. 685 276 vom 
20/11. 1929, ausg. 8/7. 1930. Schwz. Prior. 1/12. 1928.) K uh  l i n g .

Kali-Chemie A kt.-Ges., Berlin (Erfinder: Fritz Rothe und Hans Brenek, 
Berlin), Herstellung von Diingemitteln. (D. R. P. 507 925 KI. 16 vom 29/6. 1926, 
ausg. 22/9. 1930. Zus. zu D. R. P. 492310; C. 1930. I. 2613. — C. 1927. II. 2472 
[E. P. 273 291].) D r e w s .

Emst Frank, Berlin-Charlottenburg, Herstellung von citratloslićhen Diingephos- 
phaten aus Rohphosphaten unter AufschluB mit HC1, 1. dad. gek., daB man bei ca. 100° 
den Hauptteil der HC1 wieder ąustreibt, dann intermittierend kleine Mengen W. zugibt 
u. dieses W. wieder bei ca. 140° ąustreibt. — 2. dad. gek., daB man die Temp. bei der
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Calcinierung auf ca. 300—400° steigert. (D. R. P. 507 068 KI. 16 vom 24/8. 1924, 
ausg. 11/9. 1930.) D r e w s .

Felłx Schonfeld, Hamburg, Herstellung eines Dungemittels aus Gaswasser. (D. R. P. 
463 416 KI. 16 vom 27/5. 1926, ausg. 17/9. 1930.— C. 1928. II. 1166 [F.P. 
638 035].) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutsęhland, Dungesalze. Diingesalze werden 
durch doppelte Umsetzung o. dgl. in fl. NH 3 oder NH3 enthaltenden wasserfreien oder 
wasserarmen Lsgg. gewonnen, gegebenenfalls unter Zusatz anderer Diingemittel. 
Z. B. werden cin Alkalichlorid u. NH.rNOj umgesetzt, das sich ausscheidende Alkali- 
nitrat abgetrennt u. das Filtrat verdampft, um NH.jCl zu gewinnen. (F. P. 684 721 
vom 12/11. 1929, ausg. 30/6. 1930. D. Prior. 24/11. 1928.) K u h l i n g .

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin, Mischdiinger, bestehend aus einer Mischung 
von KHC03 bzw. seinem Doppelsalz mit MgC03 mit den den Boden sauer machenden 
NH3-Salzen, insbesondere dem Sulfat, Phosphat u. Chlorid. (D. R. P. 506 968 KI. 16 
vom 15/8. 1928, ausg. 10/9. 1930.) D r e w s .

Emile Gullmann, Frankreich, Bungemittel zur Verhiitung und Bekampfung der 
Iirankheiten an Weinstocken, bestehend aus einem Gemisch von 44 kg Jauche, 10 kg 
geronnenem Blut, das mittels einer wss. Lsg. von 50 g CuSO,, u. 50 g N aN 03 ver- 
fliissigt worden ist, 15 kg CaO u. 10 kg Ca( OH)„, dem man nach langerem Stehen noch 
10 kg K N 03 u . 10 kg KC1 hinzugibt. (F .P .“670 689 vom 25/2. 1929, ausg. 2/12.
1929.) Sa r r e .

Bayerische StickstofJwerke Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Carl Ehrenberg,
Bad Saarów, und Hugo Heimami, Piesteritz) Herstellung von kernnalirstoffhaltigen 
organisclien Diingemitteln aus rezenten und fossilcn Pflanzenlcorpern, dad. gek., daB 
letztere in Ggw. von NH3 oder anderen Kernnahrstoffen u. sauerstoffhaltigen Gasen 
einer Druckoxydation im Autoklaven unterzogen werden. — In den Erzeugnissen sind 
groBere Mengen NH3 organ, gebunden, die Mitverwendung unnutzer oder sogar boden- 
schadlicher Mineralsauren zur Herst. yon NH3 enthaltenden Diingemitteln entfallt 
daher. (D. R. P. 507 320 KI. 16 vom 15/1. 1929, ausg. 15/9. 1930.) K u h l i n g .

Carl Ehrenberg, Bad Saarów, Mark, Herstellung einer fiir die Konsenierung von 
Wirtscliaftsdunger geeigneten Substanz, 1. dad. gek., daB rezente u. fossile Pflanzen- 
kórper in Ggw. von NH 3 in bekannter Weise einer Druckoxydation unterzogen werden 
u. aus den so erhaltenen organ. N-Yerbb. das NH3 wieder ausgetrieben wird. 2. dad. 
gek., daB das ausgetriebene NH3 wieder zuriickgewonnen wird. (D. R. P. 508 258 
KI. 16 vom 28/6. 1929, ausg. 25/9. 1930.) D r e w s .

Carl Ehrenberg, Bad Saarów, Mark, Kohlensauredunger, dad. gek., daB Kohle- 
humus mit pulverfórmigen, in W. 1. Salzen der C02 in trockenem Zustand, z. B. luft- 
trocken, gemischt wird. (D. R. P. 508 257 KI. 16 vom 6/11. 1928, ausg. 25/9.
1930.) D r e w s .

Ralph H. Mc Kee, Leonia, V. St. A., Insektizides und fungizides Mittel, bestehend
aus einem zwischen 150 u. 300° sd. ungereinigton, B asen, ungesa tt. u . gesa tt. K W - 
stoffe enthaltenden  Scliieferol, gegebenenfalls in  Form  einer wss. Seifenemulsion. 
(A. P. 1744 324 vom  28/3. 1925, ausg. 21/1. 1930.) Sa r r e .

VIII. Metallurgie; M etallographie; M etallverarbeitung.
W. A. Kistjakowski, Vber das Problem der metastabilen Flotation. Fiir die 

Unters. der Flotationserscheinungen wurde das Verh. von Porzellan-, Glas- u. Al- 
Kiigelchen in fl. Paraffin ais Kollektor untersucht. Das Flotationsphiinomen konnte 
an Al-Kugeln von 68 mg u. 0,39 cm Durchmesscr beobachtet werden. Es sind 3 Fallo 
der Flotation spezif. schwerer Kórper zu unterscheiden: 1. Metaflotation betrifft den 
Fali des Schwimmens schwerer Teilchen, der nur in bestimmtsn Grenzen bestandig 
ist u. durch Oberflachenspannung bedingt ist. 2. Pseudoaztraktion ist der Fali des 
Schwimmens von festen Teilchen, die aus wss. Suspensionen an die Grenze Kollektor/W. 
liervorgezogen sind. 3. Unter Flotation ist das Aufschwimmen (oder Ausziehen) von 
schweren leilchen durch Haften an festen, fl. oder gasfórmigen Medien zu verstehen. 
(Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.] 
Serie A 1930. 419—23.) _ S c h o n f e l d .

E. Beri und B. Schmitt, Uber Benetzungsphdnomcne an Zinkblende und Bleiglanz. 
Es wird die Wirkungsweise ,,abdriickender“ Mittel bei der Trennung von Zinkblende 
u. Bleiglanz durch Flotation untersucht. Wesentlich fiir die Erzeugung einer voriiber-
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gehenden Hydrophilic der Erzo ist das Vorhandensein oxyd. Salzanteile an der Ober- 
flachę, die mit den Zusatzen unter Bldg. hydrophiler bzw. wasserloslicher Komplexe 
rcagieren. Untersucht u. bestatigt wird die Yorstellung duroh Verss. iiber die Anderung 
der Bzl.-Benetzbarkeit von Zinkblende u. Bleiglanz durch Alkalien, Cyanide, Alkali- 
sulfide u. -xanthogenate. Die Wiederbelebung der abgedriickten Erze durch andere 
Stoffe beruht auf einer Zerstórung dor lyophilen Obcrflachenfilme oder Bldg. lyophober 
Filme. In gleichzeitiger Ggw. driickendor u. wiederbelebender Mittel hangt die Wrkg. 
auf das Erz yon dor Konz. dor Zusatzo ab. (Kolloid-Ztschr. 52. 333— 41. Sept. 1930. 
Darmstadt, Chem.-tcchn. u. elektrochem. Inst. der techn. Hochschule.) L i n d a u .

James A. Lee, Eisenmetalle, die hoJien Temperaturen loiderstehen. Zusammen- 
fassender Bericht iiber verschiedene hitzebestandige Stahle u. Legierungen sowie iiber 
den EinfluB von Spezialelementen auf die Hitzebestandigkeit. (Chem. metallurg. Engin. 
37. 587— 88. Sept. 1930.) E d e n s .

W. Koster, Zur Frage der Yergułung auf Grund der Erfahrungen mitEisenlegierungen. 
Zusammenfassondo Betrachtungon iiber die Vergiitungserscheinungen bei Eisen- 
legierungen durch Disporsionshiirte. An Hand der Systome Fe-C, Fe-N, Fe-Cu werden 
die Yergiitungserscheinungen yerfolgt; die durch einen Mischkrystall mit abnehmender 
Lóslichkeit bei sinkender Temp. bedingt sind u. sich in Anderungen dor mechan. Eigg., 
der elektr. Leitfahigkeit u. Koorzitiykraft sowie im Gefiige zeigen. Ferner wird die 
Ausschoidung aus einer doppelt ubersiitt. Lsg. yerfolgt. (Ztschr. Metallkunde 22. 
289—96. 302. Sept. 1930. Dortmund, Forsch.-Inst. Yor. Stahlw. A.-G. Dortmund.) Ed.

R. Kuhnel, Der kurze Zerreiflstab fiir Gufleisen. Um eine Normung fiir einen 
kurzeń ZerreiBstab fur Gufieisen durchzufiihren, werden yerschiedene Yorschliigo be- 
ziiglich Form des Stabes, Durchmesser der Probe u. Gewindeart erortert. (GieBerei 17 .  
903—04. 12/9. 1930.) E d e n s .

K. Kohler, Die Entschwefelung beim ba-sischen Siemens-Martin-Verfahren. Nach 
einor Besprechung friiheror Arbeiten iiber dio Entschwefelung von Stahl wird iiber 
Verss. berichtet an bas. SlEM ENS-M ARTiN-Sehmelzon mit wechsolnden Mengen CaO 
u. Mn zwecks Vorfolgung des Yerlaufes der Entschwefelung. An Hand yon in ge- 
wissen Abstandon genommenen Eison- u. Schlackenproben wird festgestellt, daB der 
CaO-Geh. der Schlacko die Entschwefelung stark beeinfluBt. Der S-Goh. des Stahles 
ist umgekohrt proportional dem CaO-Geh., der S-Geh. der Sehlacke ist direkt pro- 
portional. Mit steigendem CaO-Geh. wachst auch die Entschwefehmgsgeschwindigkeit, 
wobei allerdings bei hoheren CaO-Gehh. Fliissigkeitsgrad dor Schlacke, Badbewegung 
u. Temp. die Ergebnisse stark beeinflussen. Dagegen konnto keine oindeutigo ent- 
schwefelnde Wrkg. von Mn festgestellt werden. Mn-Mangel beeinfluBt dio Ent
schwefelung nicht; bei CaO-Mangel konnte auch hoher Mn-Geh. keine Entschwefelung 
herbeifiihren. Bei mittlorem CaO-Geh. u. hohem Mn-Einsatz konnte allerdings eine 
Boschleunigung der Entschwefelung festgestellt werden. (Stahl u. Eison 50 . 1257—66. 
4/9. 1930. Bobrek, O.-S., Ber. Nr. 191. Stahlwerksaussch. V. d. E .) E d e n s .

E. S. Davenport und E. C. Bain, Umwandlung des Austenits bei konstanlen 
Temperaturen unterhalb der kritischen. An Stahlcn mit C-Gehh. yon 0,50—1,13% 
u. verschiodenen Mn-Gohh., ferner an 2 Cr-Stahlen werden mittols Gefiige- u. Harte- 
unterss. sowio durch dilatometr. Bestst. Verss. durchgefiihrt, um dnrch Abschrecken 
aus dem y-Gebiet auf Tempp. unterhalb der Porlitumwandlung u. Halten bei dieser 
Temp. fiir yerschieden lange Zeit mit anschliofiendem Abschrecken in W. die Dauer 
zu erfassen, die zur teilweisen oder yollkommonen Umwandlung von Austenit in Perlit, 
Troostit bzw. Martensit notig ist. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 
1 9 3 0 . Nr. 348. 28 Seiten.) E d e n s .

Albert Portevin und Pierre Cheyenard, Anderung der Zusammensetzung des 
Gefiigebestandteiles Zemenlit walirend des Anlassens von Spezialstuhlen. An einem Stahl 
mit 1,5% C u. 2,0% Mn werden Unterss. ausgefiihrt iiber den EinfluB der AnlaBtemp. 
nach dem Harten auf den Ausdehnungskoeffizienten, die Hartę, magnet, u. elektr. Eigg. 
u. ferner auf don CURIE-Punkt des Zementits. An Hand der Ergebnisse wird dio 
Anderung dor Konz. u. dor Mengenverhaltnisse der Phasen Zementit, a-Mischkrystall 
u.y-Mischkrystallyerfolgt. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 1 . 408—11.1/9.1930.) Ed.

Peter Bardenheuer, Das Sehmelzen von Stahl auf saurem Futter im Brackelsberg- 
Ofen. Durch techn. Verbesserungen sowio durch Anweńdung einer Vorwarmung der 
Yerbrennungsluft in  einem Winderhitzer lassen sich im BRACKELSBERG-Ofen Tempp. 
yon 1800° orziolen, so daB der Ofen auch zum Stahlschmelzen yerwendet werden kann. 
An Hand yersehiedener Yers.-Schmelzen — die allo auf saurem Herd ausgefiihrt



2822 H VIII. Me t a l l u b g ie ; Me t a l l o g r a pu ie  u sw . 1930. II.

wurdon — wird festgestellt, daB der ersclimolzene Stahl gute technolog, u. mechan. 
Eigg. besitzt u. insbesondere eine auBergewóhnlich gute GieBbarkeit aufwoist. Ferner 
ist durch eine neue Bau- u. Betriebsweise des Brenners die Sehmelzdauer erheblich 
abgekurzt worden, ohno daB die (Jualitat des Stahles darunter leidet. (Stahl u. Eisen 50. 
1328—30. 18/9. 1930. Dusseldorf, Mitt. Kaiser Wilhelm-Inst. Eisenforsch.) E d e n s .

Herbert R. Iseilburger, Die Anwendtmg von Rontgenstrahlen bei Stahlgu/3. Nach 
Besprechung einer Anlage zur Unters. von kleinen u. groBen StahlguBstiicken mittels 
Rontgenstrahlen werden einige Beispiele gegeben uber die Erkennung von Fehlstellen 
wie Lunker, Sehrumpfrisse, Sandeinschliisse, Gaslócher usw. (GieBerei 17. 893— 96. 
12/9. 1930. New York.) E d e n s .

Hans Esser und Walter Eilender, Uber die Stahlhartung. Es wird zunachst eine 
Apparatur u. ihre Wirkungsweise beschrieben zur Aufnahme von Temp.-Zeit-Kurven 
beim Abschrecken von Stahlen in W. An Hand voii Vers.-Aufnakmen wird nach- 
gewiesen, daB eine genaue Messung des Tcmp.-Yerlaufs beim Abloschen in Fil. mit 
erheblichen Fehlermdglichkeiten behaftet ist. — Es werden deshalb Verss. ausgefuhrt 
mit Gasabschreckung in C02 oder N 2. Abschreckkurven fiir verschiedene Abschreck- 
geschwindigkeit zwischen 15°/Sek. u. 3000°/Sek. werden aufgenommen fiir Stahle 
mit C-Gehh. von 0,055°/o bis 1,75%. Es wird die Anderung der Temp. der Perlit- 
umwandlung mit steigender Absehreckgeschwindigkeit verfolgt. — An Hand dieser 
Verss. wird die Verdoppelung der Haltepunkte beim Abschrecken erórtert; Vf. glaubt, 
daB dieselbe auf einen AnlaBeffekt zuriickzufuhren ist. Im AnschluB an diese Verss. 
wird eine Erkliirung der Erseheinung der AnlaBsprodigkeit gegeben; dieselbe soli auf 
einem Zerfall des nach dem Anlassen noch vorhandenen Austenits in Martensit be- 
ruhen. Ferner wird ein Hartungsschaubild der Eisen-Kohlenstofflegierungen auf- 
gestellt fiir eine Absehreckgeschwindigkeit von 1000°/Sek. Auf Grund einer plani
metr. Ausmessung des durch das Freiwerden der Umwandlungswarmo bedingten 
Flachenanteils glaubt Vf., daB der Martensit keine zwangsweise feste Lsg. ist, sondern 
ein heterogenes Gemenge von a-Eisen u. Carbid. Ferner wird geschlossen, daB sich 
samtliche Eisen-Kohlenstofflegierungen hiirten lassen, sofern man bei sehr niedrigen 
C-Gehh. die erforderliche krit. Abkiihlungsgeschwindigkeit erzielt. Gefiigeunterss. 
stehen in Obereinstimmung mit den therm. Analysen. — Im letzten Teil der Arbeit 
wird versucht, die beim Hiirten u. Anlassen eintretenden Erscheinungen u. Eigen- 
schaftsanderungen zu einer Hartungstheorie zu vereinigen. Die Stahlharte wird erklart 
durch die Verzerrung des Rauingitterverbandes u. durch die feinst verteilte Ein- 
lagerung von Eisencarbid in die Grundmasse. Zwischen Ausscheidungshiirtung be- 
steht kein wesentlicher Unterschied u. auch zwischen Kalthartung u. Abschreck- 
hartung bestehen qualitative Zusammenhange. Das Anlassen soli einen Spannungs- 
ausgleich innerhalb des Gitterverbandes bedingen. (Arch. Eisenhiittenwesen 4. 113 
bis 144. Sept. 1930. Aachen, Mitt. Inst. Eisenhiittenkunde T. H. Aachen.) E d e n s .

E. Houdremont und H. Muller, Normaler und anormaler Stahl. Beim Zementieren 
von Stahlproben u. nachfolgendem Harten konnen manchmal weiche Flecken auftreten. 
Die metallograph. Kennzeichen solcher „anormalen“ Stahle werden verglichen mit 
denen „normaler“ Stahle. Es wird yersucht, an Hand der Arbeiten anderer Forscher 
sowie aus eigenen Verss. das Auftreten dieser Anormalitat u. die Vermeidung derselben 
zu erklaren. Die Unterss. erstrecken sich auf physikal.-chem. Verff., ferner auf die 
Erfassung des Einflusses der Behandlungsart auf das Verh. des Stahles u. endlich 
auf dio Beziehungen der metallurg. Vorgange zu den festgestellten Erscheinungen. 
Die Weiehfleckigkeit scheint mit einer geringfiigigenVeranderung der krit. Abkiiblungs- 
geschwindigkeit im Zusammenhang zu stehen. (Stahl u. Eisen 50. 1321—27. 18/9. 
1930. Essen, Ber. Nr. 166 Werkstoffaussch. V. d. E.) E d e n s .

Masakichi Oya, Eine metallographische. Untersuchun-g von Vanadinstahlen. An 
Fe-C-V-Legierungen mit Gehh. bis zu 20% V u. 4% C werden dilatometr., magnet, 
u. mikroskop. Unterss. ausgefuhrt u. es wird versucht, ein ternares Diagramm auf- 
zustellen. Die Loslichkeit des y-Eisens fiir C nimmt bei Zusatz yon V sehr stark ab. 
Ferner wird der -̂1,-Punkt durch V-Zusatz bis 0,5% V um etwa 15° erhóht u. bleibt 
dann bei weiterem V-Zusatz konstant. Die binar-eutekt. Rk. y  — y  a +  V.,C3 verlauft 
bei Tempp. zwischen 745 u. 1330°. Ferner findet eine non-variante Rk. V4Ć3 +  y  ^  
Fe3C +  a statt bei einer Lcgierung mit rund 0,5% V u. 0,9% C. Endlich wird fest
gestellt, daB es innerhalb des y-Gebietes 3 Gleichgewichtsfliichen gibt, an denen eine 
a-Phase, Fe3C u. V4C3 sich ausscheiden. Die Ergebnisse werden mit denen anderer
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Forscher verglichen. (Science Reports Tóholcu Imp. Univ. [1] 19. .331—64. Juli

Karl Daeves, Die raeclianischen Eigenschąften von Thomas- und Siemens-Mar tin- 
Stahlen. An Hand von sehr zahlreichen Vers.-Ergebnissen anderer Forscher wird mittels 
GroBzahlforschung ein Vergleich angestellt zwischen den mechan. Eigg. —  ZerreiB- 
festigkeit, Dehnung u. Kontraktion — von Thomas- u. Siemcns-Martinstahlen. Bei 
gleicher Festigkeit besitzen Thomasstalile durchschnittlich eine um 2% hohere Dehnung 
u. eine um 4% hohere Einschniirang. Ahnliche Unterss. der technolog. Eigg. bestimmen 
die zweckmaBigen Anwendungsgebiete der beiden Stalilarten. (Stahi u. Eisen 50. 
1353—56. 25/9. 1930. Dusseldorf.) E d e n s .

Ernst Pohl, Hans Scholz und Hubert Juretzek, Ergebnisse von Dauerbelastungs- 
versuchen mit verschiedenen Baustahlen bei hohen Tcmperaturen. (Stahl u. Eisen 50. 
1330—31. 18/9. 1930. Borsigwerk O.-S. — C. 1930. II. 2040.) E d e n s .

Robert M. Curts, Zink im Formgup. Vortrag iiber die Entw. des Formgusses in 
den letzten Jahren. Vf. gibt eine Definition fiir den Begriff ,,FormguB“, welcher den 
gewohnlichen G-uB, sowie den GuB unter Anwendung von Druck (erzeugt durch kompri- 
mierte Luft direkt oder durch Wrkg. eines Kolbens), der das Metali in eine Form preBt, 
zusammenfaBt. Der FormguB unter Anwendung von auBerem Druck wird besonders 
behandelt. Es werden verschiedene KolbengioBmaschinen besprochen, u. darauf hin- 
gewiesen, daB mindestens ein Zusatz von 1—2% Al zur Zn-Legierung gemacht werden 
muB, um die lósende Wrkg. des Zn auf die guBeisernen Formen herabzusetzen. — Neben 
den Eigg. der weichen, auf Sn u. Pb basierten Legierungen werden Legierungen auf 
Cu- u. Al-Basis in ihrcr Eignung fiir den FormguB kurz behandelt. Es wird gezeigt, 
daB besonders bei den letzteren die Lebensdauer der Formen wegen des hohen F. der 
Legierungen nur eine sehr kurze ist u. die Kosten des GieBens yielfach die GieBkosten 
von Zn-Basislegierungen ubersteigen. — Ais eine der geeignetsten Zn-Legierungen 
wird die 4—3-Legierung (4% Al, 3% Cu, 93% hochgradiges Zn) besonders besprochen. 
Diese Lcgierung hat eine Streckgrenze bei ca. 45 000—50 000 pounds pro Quadratzoll; 
dieser Wert fallt nach einigen Jahren auf etwa 30 000 pounds, kann aber bei Zusatz 
von 0,1% Mg zur Legierung lange Zeit auf dem hohen Anfangswert konstant gehalten 
werden. — Es werden Angaben iiber die Bearbeitung der GuBstiieke u. ihre Plattierung 
mit Cu, Cr, N i gemacht. Ferner werden zahlreiche Beispiele fiir die Anwendungsmoglich- 
keiten des Formgusses gegeben. (Journ. Amer. Zinc Inst. 13. 52—63. Juni 1930.) Ćohn.

Edmund R. Thews, Zur Entfernung des Zinks aus WeifimelaMen. Vf. gibt eine 
kurze Ubersicht iiber die Moglichkeiten, Zn aus WeiBmotallschrott zu entfernen. Fiir 
die Verschlackung im Flamm- oder Schachtofen wird angegeben, daB die Schlacke 
mindestens 20% CaO enthalten muB, um das Zn prakt. vollstiindig ais ZnO in Flug- 
staubkammem zu gewinnen, da bei niederen CaO-Gehh. die Schlacke ein sehr groBes 
Lósungsvermogen fur ZnO bekommt. — Fiir die Verschlackung im Flammofen wird 
folgende Schlackenmischung angegeben: 30 kg weifier Sand, 10 kg CaO, 50 kg Eisen- 
hammersehlag, 50 kg Feinkohle, 25 kg Flugstaub, 10 kg Soda, 10 kg Viehsalz fiir 
2500 kg Metali. Hierbci sollen die Sn- u. Pb-Oxyde primar von der Schlacke auf
genommen, in dieser reduziert u. sekundar wieder der Schmelze ais Metali zuriickgegeben 
werden, wahrend Cd, Fe u. Cu ais Oxyde in Lsg. gehalten werden. (Metallborse 20. 
1433—34. 28/6. 1930.) Co h n .

U. C. Tainton und E. T. Clayton, Oermanium in Beziehung zur Elektrolytzink- 
produlction. In einer Zn-Elektrolyse nach dem TAiNTON-Verf. tratcn zeitweilig plótz- 
liche starkę Verluste an Stromansbeuten auf, obwohl die ublichen achadlichen Ver- 
unreinigungcn des Elektrolyten, wie Ag, Sb, As, Ni, Co sorgfaltig entfernt waren. Ver- 
gleichende Verss. durch Zusatz von ganz geringen Mengen seltener Elemente wiesen auf 
Germanium ais schadlichen Faktor hin. Dieses entzog sich einer Iaufenden analyt. 
Kontrolle, da selbst die schwerst 1. Verb., das Sulfid, nur in sehr starken Sauren (>  2-n.) 
gefallt wird. Es wird gezeigt, daB schon ein Gch. von 1 mg Gfe/1 die Stromausbeute 
durch Wiederauflosung des Zn-Nd. stark herabsetzt, u. daB bei 2 mg Ge/l iiberhaupt 
kein Zn-Nd. mehr entsteht, da die H 2-t)berspannung zu niedrig ist. — Das Ge kann aus 
der Lsg. durch Adsorption an gefalltem F e'“-Hydroxyd entfernt werden. Um sicher zu 
gehen, daB der Elektrolyt Ge-frei ist, werden bei Verwendung von Joplinkonzentraten 
in der Laugestation mindestens 10 g Fe/l gel. u. spater mit ZnO wieder gefallt. (Trans. 
Amer. electrochem. Soc. 57. 8 Seiten. 1930. Sep.) Co h n .

L. L. Wyman und F. C. Kelley, Wolframcarhid mit Bindemittel. Eine Unter- 
suchung der Wirkung des Bindemittels. Eingehende metallograph. u. vorlaufige rónt-

1930.) E d e n s .
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genograph. Unterss. der sogenannten Wolframearbide mit Bindemittelzusatz (WC 
mit Co) an betriebsmaBig bergestellten Proben ( l1/,, Stdo. Sintern bei 1400°) fiihren 
zu dem ScliluB, daB das Bindemittel wahrend des schlieBliehen Sinterns gewóhnlieh 
den fl. Zustand erreicht, zu wolchem Zeitpunkt es aus Wolframcarbid besteht, das in 
Co gel. ist. Es wird angenommen, daB naeh dem Erstarren dieses Co-reiche Binde- 
material ais feste Lsg. von Wolframcarbid in Co bestehen bleibt. (Techn. Publ. 
Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 1930- Nr. 354. 19 Seiten. Schenectady, N. Y., 
Res. Lab. G. E. C.) A lte r T h u m .

E. Scheil, Die phasentheoreiischen Grundlagen der duraluminartigen Vergutung im 
Dreistoffsystem. Vergutungsorscheinungen, die bedingt sind durch Miselikrystall- 
bldg., wobei die Lóslichkeit mit sinkcnder Tomp. abnimmt, werden fiir ternare Systeme 
diskutiert. E s werden theoret. Betrachtungen angestellt iiber den Ablauf yon móg- 
lichen Ausscheidungen aus dem iiborsattigten Mischkrystall. Die Sattigungsflachen 
eines ternaren Mischkrystalls in Abhangigkeit yon der Temp. werden durch Schau- 
bilder dargestellt, ferner werden die isothermen Ausscheidungen zweier Krystallarten 
aus einem iibersattigten Mischkrystall erórtert. Ferner werden einige Sonderfalle, 
besonders beim Auftreten yon Misehungsliicken besprochen. (Ztschr. Metallkunde 22. 
297—303. Sept. 1930. Dortmund, Mitt. Forsch.-Inst. Vor. Stahlwerke A.-G. Dort
mund.) E d e n s .

Kinnosuke Takahasi, U ber die Anderung des elektri-schen Widerstandes durch 
Olulian kaltgewalzter Metalle. An Cu, Ag u. Al sowie an Elektrolyt- u. Armcoeisen, 
ferner an einem Stahl mit 0,1% u. 0,3% C u. an Messing werden Verss. ausgefiihrt 
iiber den EinfluB von Kaltyerformung u. des Gliihens naeh einer Kaltyerformung um 
93,8% auf den elektr. Widerstand, wobei die Gluhungen teils in H 2-Atmosphare, teils 
in Vakuum u. teils in Luft ausgefiihrt wurden. Auflerdem wird der EinfluB eines 
Gliihens in Vakuum naeh yerschicdenen Graden der Kaltyerformung untersucht. Es 
wird festgestellt, daB mit steigendem Reckgrad der elektr. Widerstand auf ein Maximum 
zunimmt u. dann bei sehr hohen Reckgraden wieder etwas abnimmt. Durch Gliihen 
naeh einer Kaltreckung sinkt der elektr. Widerstand zunachst mit steigender Temp. 
um bei noch hóheren Gluhtempp. stark zuzunehmen. Es wird eine Theorie fiir diese 
Erseheinungen aufgestellt. (Science Reports Tóhokti Imp. Univ. [1] 19 . 265—82. 
Juli 1930.) E d e n s .

Alfred Schack, Zur Berechnung des zeitlichen und órllichen Temperalunerlaufs 
beim Oliihvorgang. Naeh einer Beschreibung des Wesens der gleiehfórmigen u. ungleich- 
fórmigen Warmestrómung sowie iiber dereń Boziehung zur Tomp.-Leitfahigkeit, 
werdon einige Beispiele von prakt. Lsgg. der Warmeleitungsgleichungen gegeben. 
Der WarmefluB in Kórpern yerschiedener Form —  Platten, Zylinder, Kugeln — bei 
plótzlicher Temp.-Anderung der Oberflache sowie in oinem warmeubertragenden 
Mittel gloiehbloibendor Temp. wird an Hand yon Berechnungen u. Schaubildern ver- 
folgt. Ais weitere Beispiele werden dieAbkiihlung einer Welle inW . u. in einem Luft- 
strom, ferner die einseitige Erhitzung einer groBen Platte in  einem Ofen berechnet. 
(Stahl u. Eisen 5 0 . 1289—97. 11/9. 1930. Dusseldorf, Mitt. Nr. 142. Warmestello 
V. d. E .) E d e n s .

W. L. Warner, Selbsttdlige Lichtbogenschweiflung von dunnen Blechen. Es werden 
yerschiedene Erseheinungen besprochen, dio beim StumpfschweiBen dunner Eisen- 
bleche von Bedeutung sind, besonders das durch die Warmeausdehnung hervorgerufene 
Verziehen, u. die Wrkg. des in dor Nahe des Lichtbogens auftretenden magnet. Feldes. 
(SehmelzschweiBung 9. 200—01. Sopt. 1930. Hamburg.) L u d e r .

E. H. Schulz, Ober die chemisclien Verfahren zur Priifung von Zinkuberziigen auf 
Blechen und Drahten. Vf. berichtet iiber krit. Unterss. der bekannten Priifyerff. zur 
Best. der GleichmaBigkeit, Mengo, Dichto u. Korrosionsbestandigkeit (Korrosions- 
kurzpriifungen) von Zn-Uberziigen, sowie iiber Verff. zur Unterscheidung von feuer- 
yerzinkten u. galyan. yerzinkten Gegenstanden. — Fiir die GleichmaBigkeit der Zn- 
Auflagen gibt die Tauchprobe in CuŚ04-Lsg. (1: 5), welche die Zahl der Tauchungen 
yon 1 Min. Dauer bis zur Bldg. eines zusammenhangenden Cu-Nd. auf der Oberflache 
des yerzinkten Drahts oder Bleches ermittelt, zuverlassige Werte. — Fiir die Best. der 
gesamten Menge dor Zn-Auflage sind dio Methoden von O. B a u e r  (verd. H 2S 0 4 +  
As,03), yon C r e U tz fe ld  (yerd. H 2S 0 4 +  Sparbeizstoffe) oder A u p p e r le  (HC1+  
SbCl3), welche das Zn in Fe nicht angreifenden Lsgg. entfernen, gleichwertig. —  Da- 
gegon sind alle beliannton Verff. zur Best. der Porositat (meist auf Farbungen der an der 
Oberflache freiliegenden Fe-Teilchen mit Kaliumferricyanid oder Tannin beruhend)
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unzuverlassig. — Fiir Korrosionskurzpriifungen wird die Methode von F in k e l d e y  
(Einw. einer Atmosphare Yon 94 Teilen Luft, 5 Teilen C 02 u. 1 Teil S 0 2), sowie das 
Salzwasserspriiliyerf., bei dem die Proben in einem Behalter liangen, in welchem eine 
2,5%ig. Kochsalzlsg. oder 5,3%ig. Salmiaklsg. zerstiiubt wird, empfolilen. — Zur 
Prufung, welche Art der Yerzinkung yorliegt, sind die Metboden von B a u e r  (H2S 04 +  
As20 3) u. von Cr e u t z f e l d  (H2SO., +  Sparbeize) geeignet. Beide Methoden ergeben 
zunachst nacb >Sti list and der H 2-Entw. eine dunklere Farbung der feueryerzinkten 
Proben. Deutlicher werden die Unterschiede der beiden Vorzinkungsarten bei Unters. 
der.gebrauchten Lsgg., indem bei Feuervcrzinkung in der Lsg. nennenswerte Mengen 
Eisen durch Cyansalzbldg. (Berliner Blau oder Ferrorhodanid) nachgewiesen werden 
kónnen. (Stahl u. Eisen 50. 1017—22. 17/7. 1930.) Co h n .

F. W. Harris, Die Loslichkeit von Zink in Schwefelsaure. Zur Korrosionsprufung
wird die H2-Entw. in ccm pro Minutę gemessen. Um yergleichbare Resultate zu er
halten, werden Proben mit gleiehartigen Oberflachen liergestellt. So wird das Zn bei 
konstanter Temp. yon 425° in yorerhitzten Graphittiegeln zu kon. Probestiicken ge- 
gossen, u. es sind auf diese Weise yergleichbare Krystallisationsbcdingungen geschaffen, 
welche bei langsamer Abkuhlung Krystalle von ca. 10 qmm Oberfliiche ergeben. Die 
Oberflachenhaut wird dann noch durch Behandlung der Proben mit 50%ig. h. NaOH- 
Lsg. entfernt. — Fiir die Unterss. wird 99,992%ig- Zn ais Ausgangsmaterial benutzt, 
u. der EinfluB des Zusatzes von Verunreinigungcn auf die Korrosion in verd. H2S 04 
gepriift. — Cd u. Pb haben nur einen sehr schwachen EinfluB, Al ist prakt. ganz neutral; 
dagegen steigern Cu, Fe u. Sb in dieser Reihenfolge die Lósungsgeschwindigkeit. Die 
Konzz. der zugesetzten Verunreinigungen waren dabei nur sehr klein (0,0004 bis
0,008%)- — Die in H 2S 04 geatzten Oberflachen der Probestiicke haben, je nacb Art 
der zugesetzten Verunreinigung, ein sehr ycrschiedenes Aussehen. — Der EinfluB der 
Korrosionsndd. auf die Geschwindigkeit der H2-Entw. wird diskutiert. — Zusatze 
organ. Kolloide (z. B. Gelatine) zur H2S 04 hemmen die Korrosionsgeschwindigkeit 
sehr stark, wahrend der Zusatz von Na-Silicat fast indiffercnt ist. (Trans. Amer. electro- 
chem. Soc. 57. 12 Seiten. 1930. Sep.) Co h n .

Michael J. Blew, Korrosion von unterirdisclien Bauteilen. Nach einer Besprechung 
der yerschiedenen Arten der Korrosion wird eingegangen auf die bei der Korrosion 
entstelienden Prodd. sowie auf Einfliisse wie Feuchtigkeit, Temp., Stromdichte usw. 
auf die Korrosion. Kurze Angaben iiber die Verminderung der Korrosion. (Publ. 
Works 61. Nr. 9. 31—32. 70.. Sept. 1930.) E d e n s .

G. Gollnow, Die Messung der Korrosion (Rosten von Metallen) mit dem Korrosi-
meter n/Dr. Tódt. Deckt sich im wesentlichen mit der C. 1930. II. 2304 referierten 
Arbeit. Es wird nur die Apparatur etwas eingehendcr beschrieben, auf einige An- 
wendungsmóglichkeiten hingewiesen u. erwiihnt, daB auch Dauerverss. unter Be- 
nutzung eines Registrierinstruments móglich sind. (Warme-Kalte-Technik 32. Nr. IG. 
10—11. 31/8. 1930.) H a r t n e r .

E. H. Schulz, Richtlinien fiir die praklische Prufung von Stiihlen auf ihren Korro- 
sionsuńderstand. (Vgl. C. 193Ó. II. 2300.) Zum Zwecke der Voreinheitliclmng von 
Korrosionsverss. an Stalilen werden Richtlinien yorgescblagen einerseits fiir Langzeit- 
yerss., die ein aussclilaggobendes Urteil ermóglichen u. der prakt. Beanspruchung 
entsprechen, andererseits fiir Kurzzeitverss., die zwar unsicbere Ergebnisse geben, 
aber eine erste Kliirung der Verhaltnisse ermóglichen. Fiir die Langzeitverss. an der 
Atmosphare, in Wassern sowie im Boden werden bestimmte Richtlinien aufgestellt 
fiir Entnahme u. Vorbereitung der Probe sowie fiir Bezoichnung, Auf3tellung u. Beob- 
aclitung. Fiir die Kurzzeitverss. werden Richtlinien angegeben fiir die Probeentnahme 
u. die Ausfiihrung der Prufung in Sauren, gashaltigem u. natiirliehem W. sowie in 
Salzlsgg. besonderer Zus. Ferner werden Vorschlage gemaeht fiir Form u. GróBe des 
Unters.-GefaBes, Fliissigkeitsmenge u. Lage der Probe. Schrifttum. (Stahl u. Eisen 50. 
1266—69. 4/9. 1930. Dortmund, Ber. Nr. 164. Werkstoffausscli. V. d. E.) E d e n s .

Henry Harris, London, Behandlung von geschmolzenen Metallen und Legierungen, 
die mindestens zwei verschiedene Metalle enthalten, zwecks Abscheidung eines oder mehrerer 
dieser Metalle durch Anwendung von Oxydationsmitteln. (D. R. P. 507 769 KI. 40a yom 
24/6. 1925, ausg. 19/9. 1930. A. Prior. 11/12. 1924. — C. 1926. I. 3276 [E. P. 
244 424].) K u h l i n g .

Buderus’sche Eisenwerke, Wetzlar, Nutzbarmachen von Grudekoks ais Reduktion-s- 
mittel im Schaehtofen, dad. gek., daB Grudę mit feinkórnigem Erz zusammen brikettiert
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wird. — Es wird eine gute Red. des Erzes bei niedriger Temp., z. B. schon bei 800°, 
auch im Sehachtofen erzielt. (D. R. P. 506 821 KI. 18 a vom 11/5. 1927, ausg. 9/9. 
1930.) K u h l i n g .

Soc. an. Ugine-Infra, Grenoble, Erankreich, Beliandlung ton magnetisierbaren 
Metallen und anderen Werkstiicken in einem Ofen, in welchem die Werkstiicke durch ein 
elektromagnet. Feld festgehalten werden, bis sie die Temp. erreichen, bei welcher ihr 
Magnetismus yerschwindet, 1. dad. gek., daB die in den Ofen aufgegebenen Stiicke 
lediglich unter der Einw. der Anziehung eines oder mehrerer Elektromagneten vorriicken.
— 2. Kontinuierlicher Ofen nach Anspruch 1, dad. gek., daB der oder die zum Vor- 
schub der magnet. Kette benutzten Elektromagneten so angeordnet sind, dali sich 
ihre Polschuhe in unmittelbarer Nahe der feuerfesten Gluhmittel befinden. — Das 
Verf. u. die Vorr. dienen yorzugsweise zum Harten des bearbeiteten Gutes bei der 
richtigen Temp. (D. R. P. 507 069 KI. 18c vom 25/5. 1929, ausg. 11/9. 1930.) K u h l .

Carl Hummel, Stuttgart, Einsatzhdrtung von Eisen m it fliissigen Zemenlations- 
mitteln. (D. R. P. 507 206 KI. 18c vom 19/8. 1926, ausg. 20/9. 1930. — C. 1929. II. 
1465 [E. P. 312 759].) 1 K u h l in g .

Aubert et Duval Frśres, Frankreieh, StickstoffMrtung ton Eisen und Stalli. Die 
Hartung erfolgt mittels Stickstoff entbindender Gase, besonders NH3, innerhalb dicht- 
schlieflender GefiiGe, welche in einem Ofen erhitzt werden. Innerhalb der GefiŁBe wird 
das stickstoffhaltige Gas wahrend des Hartungsyorganges in lebhafter Bewegung ge- 
halten. (F. P. 685 432 vom 23/11. 1929, ausg. 10/7. 1930. D. Prior. 20/12. 1928.) Ku,

Central Alloy Steel Corp., V. St. A., StickstoffMrtung von Stahlen und Stahl- 
legierungen. Bei der StickstoffMrtung yon Stahlen wird die Tiefenwrkg. der Hartung 
durch Steigerung der DurchfluBgeschwindiglceit des verwendeten NH3 durch das 
HartungsgefaB bis zu 20001 je Stunde erhoht. (F. P. 685 473 vom 25/11. 1929, ausg. 
10/7.1930.) K u h l i n g .

Central Alloy Steel Corp., V. St. A., StickstoffMrtung von Stahlen. Das zur 
Hartung verwendete stickstoffhaltige Gas wird im Innem der HartungsgefaBe, 
z. B. mittels propellerartiger Vorr., Widerstiinde u. dgl., einer lebhaften Wirbel- 
bewegung unterworfen. Es wird yermieden, daB einzelne Teile des Stahles ungehartet 
bleiben. (F. P. 685 474 vom 25/11. 1929, ausg. 10/7. 1930.) K u h l in g .

Central Alloy Steel Corp., V. St. A., StickstoffMrtung ton Stahlen. Die Hartung
erfolgt in 2 aufeinanderfolgenden Phasen. In der ersten Phase wird 5— 40 Stdn. lang 
bei Tempp. zwischen 450 u. 540°, in der zweiten innerhalb der gleichen Zeitgrenzen 
bei 590—660° gearbeitet. Z. B. erhitzt man z:unachst 15 Stdn. lang bei etwa 510°, u. 
dann ebenso lange bei 640°. (F. P. 685476 vom 25/11. 1929, ausg. 10/7. 1930.) Ku.

Oesterreichische Schmidtstahlwerke Akt.-Ges., Ósterreich, Schnellstdhle. Die 
chromfreien Stahle enthalten neben Fe u. den iiblichen Mengen von C, Mn u. Si 3,45 bis 
8,91% Co u. 16,9—22,09°/o W, sowie gegebenenfalls 0,13—0,9% Mo, 0,09—0,97% Ta,
0,51—0,74 V oder mehrere dieser Elemente. Die Stahle sind vor den Chromstahlen 
durch leichterc Bearbeitbarkeit u. gróBere Hitzebestandigkeit ausgezeiehnet. (F. P. 
684963 Tom 14/11. 1929, ausg. 3/7. 1930. Oe. Prior. 14/11. 1928.) K u h l i n g .

Central Alloy Steel Corp., V. St. A., Stahllegierungen. Geschmolzenen Stahlen 
oder Stahllegierungen werden 0,2—0,5% Al, gegebenenfalls in Form von Legierungen 
des Al, wie FeAl, zugefugt. Die Erzeugnisse sind im Gegensatz zu aluminiumreicheren 
Stahlen leicht gieBbar, lassen sich leicht mechan. bearbeiten u. durch N„ harten. (F. P. 
685 472 vom 25/11. 1929, ausg. 10/7. 1930.) " K u h l i n g .

St. Joseph Lead Co., New York, ubert. von: Earl C. Gaskill, Red Bank, V. St.A., 
Verarbeiten ton Zinkerzen. Mischungen von zerkleinertem Zinkerz u. Kohle werden 
auf 600—800° yorerhitzt u. dem oberen Ende eines senkrecht angeordneten Schacht- 
ofens zugeleitet. Dieser ist in seinem oberen Teil von einem Heizmantel umgeben, 
im iibrigen vor 'Wiirmeverlusten geschiitzt u. besitzt am Boden 2 einander gegeniiber- 
stehende Elektroden, welche zur Zuleitung von Heizstrom dienen, durch den die im 
Erz enthaltenen Zinkverbb. zu Metali reduziert werden, letzteres aber nicht in Zink- 
dampf yerwandelt wird. Die Trennung des ausgeschmolzenen Zn vom Ruckstand er
folgt mittels eines schaehtelformigen Behalters mit gelochter Oberflaehe, in dessen 
Inneres das fl. Metali eindringt, wahrend die festen Anteile abgestrichen werden. (A P.
1773 779 vom 17/12. 1926, ausg. 26/8. 1930.) K u h l i n g .

New Jersey Zinc Co., V. St. A., Verdichten ton Zinkdampfen. Durch Red. yon 
Zinkerzen oder Dest. von unreinem Zn entstandene Zinkdampfe werden mit Gasen, 
yorzugsweise CO oder Gemischen yon CO mit N2 oder H , yerd. Die Gase durfen keine
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oxydierend wirkenden Bestandteile, wie C02, Wasserdampf oder Luft enthalten. TJm 
ais Yerdichtungserzeugnis der Zinkdiimpfe nur fl. Zn, aber keinen Zinkstaub zu er- 
halten, muB das Mengenverhaltnis von Zinkdampf u. yerdunnendem Gas annahernd 
konstant sein u. dieMisehung wahrend der Verdiehtung auf einer Temp. erhalten werden, 
welche zwar unterhalb der Verdichtungstemp. des Zinkdampfes liegt, bei der aber 
noch kein Zinkstaub entsteht. Innerhalb der Kondensationsraume sind (Juerwande 
angebracht, welche den Dampf-Gasstrom zwingen, die Raume im Zickzack zu durch- 
laufen. (F. P. 685 520 vom 25/11. 1929, ausg. 11/7. 1930. A. Prior. 16/10. 1929.) Ku.

Thomas H. Donahne, East Chicago, V. St. A., Reinigen von Kupfer und Arsen 
entlialtendem Antimonblei. Das zu reinigende, geschmolzene Metali wird iiber den F. 
des Zn erhitzt, mit geschmolzenem Zn innig gemischt u. der allmahlichen freiwilligen 
Abkiihlung iiberlassen. Wahrend dieser Zeit scheidet sich das vorhandene Cu, As u. 
zugesetzte Zn an der Oberfliiche ab u. werden abgeschópft. (A. P. 1774 359 vom 
17/1. 1929, ausg. 26/8. 1930.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Werner Busch, 
Koln), Rudcgewinnung von Kupfer aus Abfallaugen. (D. R. P. 505 826 KI. 40 a vom 
26/4. 1928, ausg. 9/9. 1930. — C. 1930 .1. 2477 [F. P. 673 921].) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Johannes Brodę 
und Carl Wurster, Ludwigshafen a. Rh.), Aufschlieften von Titanerzen m it konz. HC1 
in der Wannę, gegebenenfalls unter Zusatz katalyt. wirkender Stoffe, 1. dad. gek., 
daB der wahrend des Aufschlusses verbrauchte HC1 durch Zugabe von gasfórmigem, 
wasserarmem oder -freiem HC1 standig oder period, ersetzt wird. — 2. dad. gek., daB 
die erhaltenen Mutterlaugen nach dem Abscheiden des Fe-Salzes von neuem fiir den 
AufschluB benutzt werden. — 3. dad. gek., daB aus den erhaltenen salzsauren Fe-Verbb. 
in an sich bekannter Weise HC1 zuriickgewonnen u. in die zum AufschluB dienenden 
Lsgg. geleitet wird. (D. R. P. 507151 KI. 22f vom 17/12.1925, ausg. 13/9.1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Plaut, 
Kóln-Deutz), Losen ton Titanerzen. (D. R. P. 508110 KI. 22f yom 7/5. 1927, ausg. 
24/9. 1930. — C. 1928. II. 803 [E. P. 290174].) D rew s.

Oneida Community, Ltd., iibert. von: Richard O. Bailey, Oneida und William  
S. Murray, Utica, V. St. A., Behandeln von silbemen oder silberplattierten Gegenstanden. 
Zur Entw. des Silberglanzes der Gegenstande werden Mischungen von Leuclitól u. RuB 
verwendet, welche von Schwefel u. anderen, die Verfiirbung des Ag begunstigenden 
Stoffen frei sind u. geringe, etwa 1% betragende Mengen von J enthalten. Die so 
behandelten Gegenstande sind erheblich luftbestandiger ais mit Schwefel u. dgl. ent
haltenden, jodfreien Mischungen von Leuchtol u. RuB behandelte silberne Waren. 
(A. P. 1773 702 vom 14/12. 1925, ausg. 19/8. 1930.) K u h l i n g .

Aluminium Co. of America, Pittsburgh, iibert. von: Robert S. Archer und 
William L. Fink, Cleveland, V. St. A., Veredelung von Aluminium-Berylliumlegierungen. 
Die Legierungen werden eine Zeitlang, z. B. 18 Stdn., auf eine Temp. erhitzt, welche 
etwas unterhalb der Schmelztemp. des Al-Be-Eutektikums liegt, dann abgeschreckt 
u. nun entweder bei gewóhnlicher Temp. oder bei etwa 200° gealtert. Die Hartę u. 
Zugfestigkeit der Legierungen werden durch diese Behandlung wesentlich erhóht. (A. P. 
1774 542 vom 22/11. 1926, ausg. 2/9. 1930.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Schutz von Magnesiumlegierungen. 
Magnesiumlegierungen, welche nur voriibergehend mit W. befeuchtet werden, werden 
dadurch vor zerstorenden Einww. geschiitzt, daB dem W. geringe Mengen Bichromat 
zugesetzt werden. (F. P. 36 601 vom 15/3. 1929, ausg. 7/7. 1930. D. Prior. 25/7. 1928. 
Zus. zu F. P. 668 868; C. 1930. I. 4249.) K u h l in g .

Haynes Stellite Co., Indiana, iibert. yon: William A. Wissler, Elmhurst, 
V. St. A., Legierungen, bestehend aus 15— 40% Cr, 15—35% W, 0,5—2,5% B, 0,75 bis 
2,5% C u. 15—50% Ni. Die Legierungen sind, selbst nach Erhitzen zur Rotglut, 
sehr hart und ais Schneiden von Werkzeugen zur Metallbearbeitung geeignet. (A. P.
1774 862 vom 19/5. 1926, ausg. 2/9. 1930.) K u h l i n g .

Henri Jean Marie Eugśne Clerc, Frankreich, Reinigen von Kupfer, Nickel oder 
Kupfer-Nickełhgierungen. Die zu reinigenden Metalle werden in geschmolzenem Zu- 
stande mit Metallchloriden behandelt, welche mittels Cl2, eines sauerstoffhaltigen 
Gases oder einer Mischung von Cl2 u. einem sauerstoffhaltigen Gase in die Schmelze 
hineingeblasen werden. In dieser Weise kónnen Zn, Cd, Mg, Al, Mn, Pb, Fe, Co, 
Sn u. dgl. entfernt werden. Man arbeitet hierbei zweckmaBig in einem oxydierenden, 
sauren Medium u. unter einer oxydhaltigen Schlacke. Statt der Chloride kann auch
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feinverteilte Kohle mittels Clilorstrornes in die zu reinigende Metallsckmelze eingefiihrt 
werden. LaBt man Metallcliloride auf vollig oxydfreie Metallbader einwirken, so ver- 
binden sich yorhandener Sclrwefel, P, As, Sb u. dgl. mit dem Metali des zugefuhrten. 
Chlorids u. gehen in die Schlacke iiber. (F. P. 36 617 vom 30/3.1929, ausg. 7/7. 1930. 
Zus. zu F. P. 669 109; C. 1930. I. 4249.) K u h l i n g .

New Jersey Zinc Co., V. St. A., Zinklegierungen. Die Legierungen enthalten 
neben Zn 2—15, yorzugsweise 4% Al, 0,01—0,3, yorzugsweise 0,1% Mg, hochstens 
je 0,003% Pb u. Cd u. hóchstens 0,001% Sn. Die Legierungen sind guBfahig u. durch 
hohe Zug- u. StoBfestigkeit ausgezeiclmet. (F. P. 684 568 yom 7/11. 1929, ausg. 27/6. 
1930. A. Prior. 5/6. 1929.) K u h l i n g .

General Electric Co., New York, ubert. von: Karl Schroter, Berlin, Hartę. 
Legierungen. 58,1— 67 At.-% von W, Mo, Cr o. dgl. u. 41,9—32 At.-% C, B, Ti, Si o. dgl., 
werden gemischt, die Mischungen im Lichtbogen geschmolzen u. abgeschreckt. Be- 
sonders geeignet sind Mischungen yon 95,5—97 Gew.-% W u. 3— 4,5 Gew.-% Kohle. 
Die Erzeugnisse sind sehr feinkomig, besitzen fast Diamantharte u. eignen sich zur 
Herst. yon Schneidewerkzeugen. (A. P. 1774849 yom 30/10. 1923, ausg. 2/9. 1930.
D. Prior. 21/3. 1923.) K u h l in g .

Richard Walter, Deutschland, Hartę Werkzeuge. Mischungen von wenigstens 
50% gepulvertem Wolframcarbid oder Wolframcarbid u. -carbonitrid mit 5—30% 
eines pulverfórmigen Metalles der Chromgruppe, yorzugsweise W oder Cr oder mehreren 
dieser Metalle u. einem oder mehreren Metallen der Eisengruppe, yorzugsweise Co, 
werden unter Druck geformt u. auf Sintertemp. erhitzt. Die Erzeugnisse sind durch 
groBe Schneidefiihigkeit auch bei holien Tempp. u. Bruchfestigkeit ausgezeichnet. 
(F. P. 685 640 yom 27/11. 1929, ausg. 12/7. 1930. D. Prior. 3/12. 1928.) K u h l i n g .

Vereinigte Silberhanunerwerke & Co., Deutschland, Verbinden von Aluminium 
oder Aluminiumhgierungen mit anderen Metallen. Auf den mit Al oder Legierungen des 
Al zu yerbindenden Metallen wird zunachst eine dunne Schiclit von Al oder einer 
Legierung des Al erzcugt, u. erst dann die Vereinigung mit dem beliebig dicken Alu
minium- bzw. Aluminiumlegierungsstuek bewirkt. ZweckmaBig wahlt man zur Herst. 
der diinnen Zwischenschicht eine Legierung des Al mit einem Metali, welches den F. 
der Lotung erniedrigt. (F. P. 685 028 yom 15/11. 1929, ausg. 3/7. 1930. D. Prior. 
17/11. 1928.) K u h l i n g .

Jules Alfred Rognon, Frankreich, Lótmittel fiir Aluminium u. dgl. Sn, Cd, Bi, 
Mg u. FeCl2 werden zusammengeschmolzen, Harz u. Stearin zugegeben u. das Ganze 
in Formen gegossen. (F. P. 684 939 vom 18/2. 1929, ausg. 2/7. 1930.) K u h l in g .

Grasselli Chemical Co., Cleyeland, ubert. yon: Harry P. Corson, Lakewood, 
und Ralph E. Lawrence, Wickliffe, V. St. A., Beizfliissigkeiten fiir Metalle. Den aus 
verd., nicht oxydierend wirkenden Mineralsiiuren bestehenden Beizlsgg. wird %—1 % 
eines natiirliehen oder kiinstlichen Ichthyols zugesetzt. Der Zusatz yerhindert bzw. 
yerzógert den Angriff der Beizsaure auf unyeriindertes Metali. (A. P. 1 773 953 vom 
9/10. 1929, ausg. 26/8. 1930.) K u h l i n g .

Metals Protection Corp., ubert. von: Batist R. Haueisen, Indianapolis, V. St. A., 
Metallbelagc auf Eisen und Stahl. Die zu iiberziehenden Eisen- und Stahlgegenstande 
werden in einem gegebenenfalls S 04-Ionen enthaltenden Chromsaurebade ais Anoden 
gesehaltet u. es wird bei etwa 25° mit 1—2 Amp. je □ -Zoll so lange elektrolysiert, 
bis auf dem Gegenstand eine braunc Oberflachenschicht entstanden ist. Der Gegen- 
stand wird dann gewaschen, gegebenenfalls von der braunen Oberflachenschicht mechan. 
befreit u. nun in iiblicher Weise elektrolyt. mit der Schicht eines oder mehrerer Metalle 
iiberzogen, z. B. nacheinander mit je einer Schicht von Ni u. Cr. Diese Schichten 
haften auch in yerhaltnismaBig dicken Lagen fest an den Tragermetallen. (A. P. 1774269 
vom 10/5. 1929, ausg. 26/8. 1930.) K u h l i n g .

Otto Kaltenbach, Altensteig, Ortliche Verstarkung gahanischer Niederschlage an 
besonders der Abnutzung ausgesetzten Stellen mit paarweise mit den nicht zu yerstarkenden 
Seiten gegeneinandergerichteter Anordnung der zu iiberziehenden Gegenstande, dad. 
gek., daB die kathod. Stromleitung an die diesen Stellen gegeniiberliegende Ruckseite 
der zu galyanisierenden Gegenstande federnd angelegt wird, um die Stromlinien nach 
diesen Stellen hinzuziehen. — Man yerwendet ZweckmaBig stabformige Anoden, die 
yerstellbar so angebracht werden, daB die Stabachse in die Richtung der Stromlinien 
fallt, u. die Stabenden den zu yerstarkenden Stellen gegenuberliegen. (D. R. P. 
507 623 KI. 48a vom 6/6. 1928, ausg. 18/9. 1930.) K u h l i n g .
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Robert J. Piersol, Pittsburgh, Y. St. A., Verchromen. Verchromte Gcg- 
dercn Chrombelage beschadigt sind, werden in einem elektrolyt. Yerehro: 
ais Kathoden gesehaltet u. mit der Anodo kurz, d. h. ohne Zwischenschalt 
auBeren Stromąuelle, geschlossen. Nach kurzor Zeit ist der besehadigte Chr< 
abgelóst u. es -wird nun zwecks nouer Verohromung Strom durch die Zoile gl 
wobei ein festhaftender Obcrzug von Cr entsteht. (A. P. 1774 901 vom 6/11. 
ausg. 2/9. 1930.) K u h l in g .

Otto Hertling, Hamburg, Schutzschicht fur Nahrungsmittelbehalter o. dgl. aus 
Metali oder Eisen, dad. gek., daB sie aus einer auf das Grundmetall durch Aufschmelzen 
aufgebrachten Zinnschicht besteht, dereń Poren durch einen galvan. Zinniiberzug ge
schlossen sind, der seinerseits durch einen harten Oberzug aus Ni, Cr o. dgl. gegen 
mechan. Beschadigungen gesehiitzt sein kann. — Selbst bei Schlag u. Pall haftet die 
Schutzschicht fest u. sichert dio mit ihr versehenen Behalter gegen Rost o. dgl. (D. R. P. 
507 858 KI. 48a vom 29/9. 1928, ausg. 20/9. 1930.) K u h l i n g .

IX. Organische Praparate.
Hermann Staudinger, Froiburg i. Br., Verfaliren zur Darstelhmg ton rncmo- 

molekularen JReaktionsproduklen ton ungesattigten Kohleriicasserstoffen der Butadienreilie 
mit Schwefeldioxyd, dad. gek., daB man die KW-stoffe mit S 02 boi Ggw. eines Anti- 
katalysators zur Rk. bringt, eventl. in Ggw. eines Losungsm., z. B. fl. S 02. — 1 Mol. 

CH—CH CH—CH CH—CH CH=CH
CH, CH, CHS CH2 ĆHS CH,

^  ^  Y  ' 'Y
o-^^o o ^ ^ o

Butadien wird mit l° /00 Pyrogallol versetzt u. dazu 2 Moll. S 02 zugegeben. Nach sechs- 
tagigom Stohon bei Zimmertemp. ist dio Rk. beendet. Es h at‘sich eino klare Lsg. go- 
bildet, aus der durch Abdampfon des iiberschussigen S 02 das Sulfon vom P. 64° er
halten werden kami. In gleiclier Weise wird Dimethylbutadien u. Isopren mit S 02 
umgesetzt. Das einfache Sulfon hat die Formel I u. die polymeren Sulfono haben wahr- 
scheinlich die Formel n . (D. R. P. 506 839 KI. 12o vom 13/7. 1929, ausg. 16/9. 
1930.) M. F. Mu l l e r .

Jacques-Louis Fohlen, Frankreich, Herstellung ton Aldehyden und Ketonen. 
H 2 oder gasformige KW-stoffe oder Gemische von beiden werden in der Warme mit 
Phosgen iiber einen feinyerteilten Katalysator mit groBer Oberflaeho geleitet. Aus H2 
u. Phosgen wird so Formaldehyd, aus Metlian u. Phosgen Aceton, aus H 2, Methan u. 
Phosgen Acetaldehyd gebildet. Ais Katalysatoren konnen akt. Kohle, reduzierte 
Metalle, Metalloxyde, Metallsalze sehwacher Sauren dienen. Dor bei der Rk. entwiekelte 
HC1 kann zur Herst. von Cl2 fiir die Phosgengewinnung dienen, wahrend das erforder- 
liche CO durch unvollstandigo Yerbrennung von Naturgas oder kohlenstoffhaltiger 
Materialien erhalten werden kann. (F. P. 680 586 vom 27/12. 1928, ausg. 2/5. 
1930.) r . H e r b s t .

Gutehoffnungshiitte Oberhausen Akt.-Ges., Deutschland, Formaldehyd aus 
Methan. Methan u. 0 2 oder diese entlialtende Gase -werden in geeignetem Verhaltnis, 
z. B. 1,5 Teile Luft u. 1 Teil Methan, durch ein Feld sichtbarer elektr. Entladungen 
liochfreąuenter u. hochgespannter Strome, gegebenenfalls in Ggw. von Katalysatoren, 
wie Ag, CuO u. ahnliehen, geschickt. Z. B. wird eine Mischung von Methan u. Luft 
elektr. Entladungen eines Stromes yon 80 000 V u. 400 000 Perioden bei einer 
Strómungsgeschwindigkeit von 1 cm/sec ausgesetzt; es werden 350 g Formaldehyd 
pro ebm Methan erhalten. (F. P. 684 969 vom 14/11. 1929, ausg. 3/7. 1930. D. Prior. 
15/11. 1928.) _ R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Kuss, Mann
heim), Verfahren zur Warmeregeneration bei der Darstellung ton Formaldehyd. (D. R. P. 
500434 KI. 12 o vom 6/2.1927, ausg. 20/6. 1930. — C. 1928. 'II. 1818 [E. P. 
293 203].) R. H e r b s t .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Fred Davison Leicester, 
St. Helens, Herstellung ton konzentrierter Essig- und Ameisensdure aus verd. wss. Lsgg.
durch (jberleiten der Diimpfe der wss. Saure iiber akt. Kohle, w'obei dio Saure
adsorbiert wird, — 100 Teile 50%ig- Essigsaure werden in einer Kolonne iiber 100 Teile

XII. 2. 180
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auf 130° erhitzte akt. Kohlc goleitet. Dabei gehen 36 Toilo 0,35°/oig. Essigsaure iiber. 
Beim Erhitzen der akt. Kohle auf 200° gehen zunachst 17,8 Teile 32,4%ig. Essigsaure 
u. dann 45,6 Teile 96,2%ig. Essigsaure iiber. (E. P. 332983 vom 17/5. 1929, ausg. 
28/8. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Destilacija Drva D. D., Agram, Jugoslavien, V er jahren zur Geuńnnung konzen- 
trierler Essigsaure am  rerdiinnter Essigsdure durch Kaltextraktion mit Hilfe einer uber 
150° sd., in W. schwer- oder unl., nicht oder schwer acetylierbaren cycl. Base, dad. 
gek., dać das Extraktionsmittel ais weiteren Bestandteil ein in W. u. verd. Essigsaure 
prakt. unl., w.-abstoBendes Ol erhalt, das im wesentlichen aus KW-stoffen besteht. 
u. dessen Siedebeginn iiber 150° liegt, in welche Misehung die Essigsaure fast wasserfrei 
iibergelrt u. aus der sie durch nachfolgende Destillation in bekannter Weiso erhalten 
wird. (D. R. P. 507 416 KI. 12o vom 29/9. 1928, ausg. 16/9. 1930.) M. F. Mu l l e r ,

Horsf Bruckner, Karlsruhe i. Baden, Yerfahren zur Herstellung von Monochlor- 
essigsaure durch Einw. von Cl2 auf Eg. in der Hitze u. in Ggw. von Katalysatoren, 
insbesondore eines Gemisehes von rotem Phosphor, Phosphorchloriden u. Jod. — 200 kg 
Eg. werden mit 1 kg Jod, 5 kg PC15 u. 5 kg rotem Phosphor auf 100° erhitzt u. zweck- 
maCig wird unter Riihren CU eingeleitet. Die Aufnahme des Cl2 erfolgt quantitativ; 
die Abgase bestehen aus reiner HC1. Die Beendigung der Rk. ist an dem Auftreten 
chlorhaltiger griin gefarbter Abgase zu erkennen. Das Einleiten von Cl2 wird darauf 
abgebrochen, die h. Lsg. durch Abziehen vom abgesetzten Phosphor abgetrennt, mit 
25 kg Eg. yerdunnt, gekiihlt, die auskrystallisierte C1-0H2-C0ÓH abgesaugt u. die 
Krystalle mit wenig Eg. nachgewaschen. Ausbeute 220 kg Cl-CH„'COOII. (D. R. P.
506 280 KI. 12o vom 26/2. 1927, ausg. 1/9. 1930.) “ M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Acrylsdure- 
chlorid aus fi-Ghlorpropionsdurechlorid durch katalyt. HCl-Abspaltung in der Dampf- 
phase bei 280—300° unter Verwendung von Metallchloriden, wie BaCl2, Metalloxyden, 
wie A120 3 oder Bauxit, oder gebrannten Tonscherben von liochporóser toniger Ober
flache. Die Abspaltung kann auch durch einfaches Destillieren bei 180° aus einem 
Kessel, der mit dem Katalysator beschickt ist, stattfinden. (E. P. 333 079 vom 14/9.
1929, ausg. 28/8. 1930.) M. F. Mu l l e r .

Chemische Fabrik Griinau Landshoff & Meyer Akt.-Ges., Berlin-Grunau 
(Erfinder: Hans Fahnrich, Berlin-Friedenau), Verfahren zur Herstellung von Ghromiaten 
durch Einw. der Aufbaukomponenten, Alkalihydroxyd, Chromhydroxyd, Oxalsaure u. 
H2S04, in geeigneten Verbindungsformen in den molekularen Verhaltnissen 1: 1: 1: 1 
bzw. 3 : 1 : 2 :  1 bzw. 3: 1: 1: 2 aufeinander. Aus 260 kg Chromalaun wird das Cr(OH)., 
gefallt, mit h. W. ausgewaschen, filtriert u. in etwa 54 kg konz. H2S04 u. 66 kg kryst. 
Oxalsaure u. 600 1 W. gel. Dann werden der Lsg. noch 21 kg Atznatron oder die aqui- 
valente Menge Alkalicarbonat zugesetzt, die Lsg. wird 1jt  Stde. gekocht u. eingeengt. 
75 kg Alkalidioxalatodiaquochromiat werden in 200 1 W. gel. Der Lsg. setzt man 
25 kg Na2S04 zu, kocht 1/l Stde. lang, filtriert u. engt ein. (D. R. P. 506 436 KI. 12o 
vom 5/6. 1926, ausg. 9/9. 1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich Hans, 
Wiesdorf), Verfahren zur Darstellung von Nitrobenzoesaure, 1. dad. gek., daB man eine 
alkal. Aufschlammung von Nitrobenzaldehyd mit Luft oder anderen sauerstoffhaltigen 
Gasen behandelt. — 2. Ausfuhrungsform gemaB 1. darin bestehend, daB man die Rk. 
unter Zusatz eines Katalysators ausfiihrt. — Z. B. werden 50 kg m-Nitrobenzaldehyd 
mit 15 kg NaOH, in 30 Liter W. gel., aufgeschlammt u. in der Siedehitze mit einem 
fein yerteilten Luftstrom behandelt. Ausbeute an Nitrobenzoesaure: 99%- Ais Kata
lysator kann F eS 04 zugesetzt werden. (D. R. P. 494110 KI. 12 o vom 1/1. 1926, 
ausg. 20/3. 1930.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Johannes Brodę 
und Georg Kab, Ludwigshafen a. Rh), Yerfahren zur Darstellung von Estern der Mono- 
carbansduren aus Dicarbonsiiuren oder dereń Anhydriden durch tlberleiten in Dampf- 
form zusammen mit Alkoholdampfen iiber Katalysatoren. — Bei 55° mit Mothyl- 
alkohol gesatt. N , wird iiber auf 250° erhitztes PhthaUaureanliydrid u. das dabei ent- 
stehende Gemisch sodann bei 380° iiber eine aus Zinkoxydpillen bestehende Kontakt- 
masse geleitet. Aus den abziehenden Reaktionsgasen scheidet sich bei der Abkiihlung 
in einer Ausbeute yon 60—70% des angewandton Anhydrids der Methylesler der Benzoe- 
sdure ab. Bei der Kondensation werden auBer dem genannten Ester noch geringe 
Mengen des Mono- oder Dimethylesters der Phthalsaure erhalten. •— Aus A. u. Phthal- 
saureanhydrid wird der Benzoesaureathylester gewonnen, ebenso aus Butylalkohol an
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Stelle von A. der Benzoesaurebutylester. (D. R. P. 506 437 KI. 12o vom 1/3. 1929, 
ausg. 13/9. 1930. Zus. zu D. R. P. 445565; C. 1927. II. 869.) M. F . M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindor: Heinrich Hopff, 
Ludwigshafen a. Rh.), Verfaliren zur Darstellung aliphatischer und hydroaromatischer 
Sulfinsduren. (D. R. P. 506 964 KI. 12o vom 18/9. 1928, ausg. 10/9. 1930. — C. 1930. 
I. 1366 [E. P. 321843].) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Angelo Knorr, 
Berlin), Verfahren zur Darstellung von Dioxan in fortlaufendem Betriebe. (D. R. P. 
500 223 KI. 12o vom 24/12. 1924, ausg. 19/6. 1930. — C. 1929. I. 1509 [A. P.

— , Die Aufbewahrung von Farbstoffen und Chemikalien. Fur die Aufbewahrung 
der zahlreieken Chemikalien des Farbereibetriebes werden prakt. Ratsehlage gegeben. 
Zur Stabilisierung von H20 2 ist A. oder besser noch A. der iiblichen Schwefelsaure 
weit iiberlegen. Gegen Entziindung von Benzin durch elektr. Entladungen wird der 
Zusatz ron „R i c h t  e r o 1“ empfohlen. (Ztschr. ges. Tcxtilind. 33. 647—49. 24/9. 
1930.) F r ie d e m a n n .

— , Die Kaltefarbung am lebenden Tier in der Rauchwarenindustrie. Willkurliche 
Farbanderungen am Pelz lebender Tiere, z. B. wciBer Kaninehen, kann man erzielen, 
wenn man dio ganz oder teilweise geschorenen Tiere einer Kaltewrkg. aussetzt. So 
wird beim Kaninehen eine dauernde Schwarzfarbung erzielt. (Dtsch. Farber-Ztg. 66. 
819. 28/9. 1930.) ' F r ie d e m a n n

L. J. Hooley, Farbstoffe und ihre Anwendung: Neuere łechnische Fortschritte. 
(Vgl. C. 1930. II. 989.) Fortschrittsbericht, umfassend die sauren Alizarinfarbstoffe. 
(Chem. Age 23. Nr. 576. Dyestuffs Monthly Suppl. 7—8. 12/7. 1930.) S c h o n f e l d .

— ,Neue Farb stoffe. S u p r a n o l b r i l l a n t r o t 3 B  isteinneuersaurerWollfarb- 
stoff derl. G. Farbenindustrie A-G. ErhatguteEchtheitseigg ,Baumwoll-u.Kunstseiden- 
effekte farbt er nur spurenweise an. Da der Farbstoff auch im neutralen Bade zieht, ist er 
auch fiir Halbwolle geeignet. Ebenso eignet er sich fiir Druek auf Wolle u. Seide. —  
I n d i g o s o l v i o l e t t  ABBF derselben Firma ist wegen seines vorzuglichen Egali- 
sierens besonders fiir Baumwollstiickware geeignet, aber auch fiir unbeschwerte Seide. 
Die Echtheit ist gut bis sehr gut. (Dtsch. Farber-Ztg. 66. 819. 28/9. 1930.) F r ie d e m .

Matawo Nakanishi, Untersuchung iiber die loslichen Kiipenfarbstoffe. Von einigen 
indigoiden u. thioindigoiden Farbstoffen (Indigo, Brom-, Dibrom- u. Tetrabrom- 
indigo, Ushioblau [Gemisch yon Bromindigos]; Helindon Rosa BN, Helindon Rot BB, 
Holindon Orange R, Helindon Violett B, Helindon Schwarz B2 u. Helindon Griin G) 
wurden 1. Formen vom Indigosoltyp dargestellt. (Scient. Papers Inst. physical. 
chem. Res. 13. Nr. 246—53. Buli. Inst. physical. chem. Res. [Abstracts], Tokyo 9. 
39. Juni 1930.) B e r g m a n n .

Wilder D. Bancroft und John W. Ackerman, Untersuchung eines Methylvioletl- 
lacks. (Vgl. B a n c r o f t  u . B a r n e t t ,  C. 1929. II. 844.) Ausgehend von iii teren Unterss. 
von W e b e r  (Journ. Soc. chem. Ind. 10 [1891]. 896) iiber die Bldg. von Pigmentlacken 
untersuchten Vff. dio Vorgange bei der Bldg. eines Methylviolettlackes, der naeh einem 
Handelsrezept mit Zusatzen von Eisessig, Aluminiumsulfat, Natriumbenzoat u. Ton- 
erde horgestellt wurde. Das Natriumbenzoat hat die Funktion, das Methylviolett zu 
adsorbieren, u. die Toner de adsorbiert das Natriumbenzoat. Das Aluminiumsulfat 
zwingt den Farbstoff auf die Beize, es wird nicht dazu verwendet, das uberschussige 
Methylviolett zu adsorbieren. Natriumsulfat wiirde dasselbs leisten wie das Al-Salz. 
Die Adsorption von Natriumbenzoat u. dementsprechend von Methylviolett durch 
die Tonerde nimmt mit steigender Temp. zu bis zu 90° u. nimmt dann ab. LaBt man 
einen Methylviolettlack drei Monate stehen, so wird er starker infolge groBerer Ad
sorption. Von den bas. Beizen ist Tonerde fur den Lack am besten geeignet, Chrom- 
beizo befriedigt fiir dunklere Schattierungen. (Journ. physical Chem. 34. 1767—76. 
Aug. 1930. Cornell Univ.) ' W r e s c h n e r .

Friedrich Wagner, Neue Erfahrungen iiber Wirtschaftlichkeit und Technik bei 
Fassadenanstrichen mit Emulsionsbindemittdn. I. Caseinbindcmittel; Materialkosten 
fiir die Grundierung; wetterfeste Emulsionsfarben u. Untergrund; Holzol-Casein- 
emulsion. II. Absaugung in den Untergrund; Mehrverbrauch an Farbkorper; Aus- 
schluB geschonter Farben; geringe Lichtechtheit u. opt. Tiefenwrkg. von Emulsions-

1 681 861].) R . H e r b s t .

X. Farben; Farberei; Druckerei,

180*
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farbanstriclien; Auswifcterungsyorgang; Bedeutung des Olgeh. III. Unterscheidung 
dos Enndsionsfarbanstrichs yon der Leimfarbentcchnik; KalkulationsmaBstab (Tabelle). 
Verwendung von Krcide; Ultramarin. (Farbę u. Lack 1930. 358—74. 384—85. 
13/8.) " K onig.

Fr. Ostemiann, tjber Linoleumfarben. I. II. Yom Verbrauchsumfang. Herst. 
u. Anspriiche; Farbeigg.; Priifungen u. MischprozeB; Wandlungen u. tjberraschungen. 
III. Ineinanderlaufcn der Farben an den Konturem; Zusammenstellung yon Kórper- 
farben; geforderte Eigg. der Farben. (Farbę u. Lack 1930. 349. 359. 370. 6/8.) K o n ig .

Chemische Fabrik Pott & Co., Dresden, und Ferdinand Schweller, Opladen, 
Verfahren zur Erhohung der Benetzbarke-it bzw. Aufsaugegeschwindigkeit von Rohstoffm 
und Fertig- und Zwischenfabrikaten pflanzlichen und tierischen Ursprungs durch Zusatz 
yon Sulfonsauren alkylierter aromat. Verbb., insbesondere der Naphthalin- u. Tetra- 
hydronaphtlialinreihc, odor ihron Salzcn, allcin oder in Vorb. miteinander, wie auch 
in Vorb. nut KW-stoffen, Alkoholen oder Ketonen. In den Beispielen wird Isopropyl- 
iwphthalinsidfonsaure oder dereń Na-Salz beniitzt. (D. R. P. 507 729 KI. 55f yom

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Netz-, Reinigungs- und Emul- 
gierungsmittel. Man setzt den Behandlungsbadern der Textilindustrie beim Farben, 
Wasclten, Walken, Bleichen, Mercerisieren oder Appretieren Netz- oder Emulgierungs- 
mittel zu, bestehend aus einem Gemisch aus Seifen oder seifenahnlichen Stoffen u. 
den Kondensationsprodd. aus hóheren Feltsduren mit aliphat., aromat., hydroaromat. 
u. helerocycl. Aminen. Ais seifenahnliche Stoffe werden yerwendet: Aromat., hydro
aromat., aliphat. u. heterocycl. Sulfonsauren, Naphthensulfomauren, sulfonierte Braun- 
kohlenteerole oder Erdol-KW-stoffe, Sulfonsauren der Benzol-, Naphthalin- u. Anthracen- 
reihe, besonders solche mit einer oder zwei gleichen oder verschiedenen Seitenketten. 
Die Seifen u. Kondensationsprodd. kónnen den Badern auch getrennt zugesetzt werden. 
Einige Prodd. werden zweckmaBig vorher in organ. Losungsmm. gel. Es werden bei- 
spiclsweise yerwendet: Kondensationsprod. aus Olein u. Didthyldthylendiamin zu- 
sammen mit dem Natriumsalz der Propylnapkthalinswlfonsdure, Stearinsaureamid mit 
sulfonierter Ólsdure, das Kondensationsprod. aus Stearinsaure u. Monoathanolamin 
zusammen mit neutralisierter Diisopropylnaphthalinsrdfonsdure. Stearinsaureanilid 
oder Stearinsaurecyclohcxylamid werden zusammen mit dem Natriumsalz der Iso- 
propyln-aphthalinsulfmisdure in Cyelohexanol gel. u. diese Lsg. den Behandlungsbadern 
zugesetzt. (F. P. 682227 vom 24/9. 1929, ausg. 24/5. 1930. D. Prior. 20/10.

Oranienburger Chemische Fabrik Aktiengesellschaft, Berlin-Charlottenburg, 
Reinigungs-, Emulgierungs-, Netz- und Faserschutzmittel, gekennzcichnet durch einen 
Geh. ankondensierton hochmolckularen organ. Sułfonsćmren, die dadurch erhalten werden, 
daB man Neutralfettc, Fettsduren, Harze, Naphthensduren oder andere fettahnliche 
Kórper gleichzeitig oder naeheinander sulfoniert u. kondensiert mit KW-stoffen u. 
ihren Substitutionsprodd. u. Kórpern, die Sauerstoff oder Schwefel enthalten, wie in den 
Gruppen OH, COSH, COOH, CO. Ais Sulfonierungs- u. Kondensationsmittel ist Chlor- 
sulfonsiiure geeignet. Beispiel: 40 Gewichtsteile Ricinnsol. werden mit 14 Gowichtsteilen 
X ylol u. 8 Gcwichtsteilen Essigsdureanhydrid gemischt u. unter starker Kiihlung bei 
27° mit 40 Gcwichtsteilen Chlorsulfonsaure sulfoniert u. kondensiert. Nach beendigter 
Rk. wird mit einer konz. Kochsalzlsg. gewaschen u. mit einer Sodalsg. neutralisiert. 
Das erhaltene ólige Prod. kann gereinigt oder gebleicht werden. Es ist sehr bestandig 
u. lóst sich selbst in einer 50%ig. MgSOyLsg. ohne Nd. Es kami ais Emulgierungsmittel 
fur Fet te, Mineralole, KW-stoffe, Alkohole, Hydrophenole. Ketone oder Chlorliydrin yer
wendet werden. (F. P. 674 517 yom 3/5. 1929, ausg. 29/1. 1930. D. Prior. 3/5. 
1928.) ScłłłlEDES.

J. & J. M. Worrall Ltd., Salford, Harry Livsey, Old Trafford, und Georg 
Edward Holden. Blackley, Manchester, Fdrbererfahren. Bei dem Verf. des Haupt- 
pat. ersetzt man Gelatine durch Leim. (E. P. 328 S31 yom 30/5. 1929. ausg. 29/5. 
1930. Zus. zu E. P. 313986; C. 1929. II. 2941.) F r a n z .

Rohm & Haas Co., Delaware, iibert. yon: Arthur R. Thompson, jr., Charlotte, 
Farben mit Kiipenfarbstoffen. Aus Reduktionsmittel yerwendet man Natriumhydro- 
sulfit zusammen mit Natrhnnformaldehydsulfozylat. Man kann bei hoher Temp. (bis 
Kochtemp.) farben u. erhalt tiefe u. gleichmaBige Farbungen. Die Farbstoffe bleiben

2/5. 1925, ausg. 19/9. 1930.) M. F. Mu l l e r .

192S.) SCEMEDES.
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langer im reduzierten Zustande, ais wenn Hydrosulfit allein verwendet wird. (A. P. 
1759 071 Tom 27/2. 1926, ausg. 20/5. 1930.) S c h m e d e s .

Henry Dreyfus, England, Fdrben von Gellulosederimten. Cellułoseester werden 
mit Farbstoffen gefarbt, die durch Kuppeln von diazotierten Aminonitroverbb., dio 
2 oder mehrere Arylroste enthalten, mit einer oder mehreren gleichen oder Terschiedenen 
Kupplungskomponenten erhalten werden. Die Farbstoffe konnen auch auf der Faser 
erzeugt u., falls sie noch freie Aminogruppen enthalten, auf der Faser diazotiert u. 
entwickelt werden. Ais Diazoverbb. konnen verwendet werden: Nitrobenzidin, 2,2'- 
oder 3,3’-Dinilróbenzidin, 5-Nitro-o-lolidin, 6,6'-Dinilro-o dianisidin, 4-Niiro-4'-amino- 
diphenyl; 3-Nitro-4-aminodiphenylalher, 5-Nitro-2-amincdiphenyldtlicr-, 4-Amino-4'-nilro- 
diphenyłsulfid, 4,4'-Diamino-3,3'-dinilrodiphenylsulfon; 2,4-Dinitro-3'-aminodiphenyl- 
amin, 4-Chlor-2-nilro-4'-aminodiphenylamin, ferner Nitroaminobenzophenone, 4,4'-Di- 
amino-2-nilrodiphenylmethan, Tri-(2-nitro-4-aminophenyl)-methan, 2-Amino-5-nitróbenz- 
anilid, 4'-Nitrobenzyl-2-amino-5-nilroanilin, 4'-Nitrobenzoyl-p-phenylendiamin, 4,4'-Di- 
amino-2,2'-dinilrodiphenylharnstoff. Ais Kupplungskomponenten konnen verwendet 
werden die Xylidine, Kresidine, Anisidine, Phenetidine, m-Toluidine, m-Phenylen- 
diamine, Nitro-m-plienylmdiamine, Alkyl-, Aryl-, Aralkylaniline, Phenole, Kresole, 
Resorcin, Amino- oder Alkylaminoplienole, Naphthylaminę, Oxdthyl-ry.-naphthylamin, 
y-Chlor-f}-oxypropyl-a.-naphtliylamin, Aminonaphthoesauren, Aminomaphtlwle u. ihr o 
N-Acidylderiw. —  Der Farbstoff aus diazotiertem 2,4-Dinilro-4'-aminodiphcnylamin 
gekuppelt mit Phenol oder Resorcin farbt goldgelb, mit m-Toluidin oder Dimcthyl- 
anilin goldorange, mit m-Phenylendiamin braunlich. Der Farbstoff aus diazotiertem 
2,2'-Dinitrobenzidin, gekuppelt mit 2 Moll. m-Toluidin farbt goldorange, mit 2 Moll. 
Kresidin orangebraun, der Farbstoff aus diazotiertem 4-Nitro-4'-aminodiphenyl u. 
m-Phenylendiamin farbt orangebraun, aus diazotiertem 3,3'-Dinilro-4,4'-diamino- 
diphenylmethan u. 2 Moll. m-Toluylendiamin goldbraun, aus diazotiertem 3-Nitro- 
4-aminodiphenylather u. a-Naphthylamin blaulich rot. (F. P. 682202 vom 23/9. 1929, 
ausg. 24/5. 1930. E. Prior. 5/10. 1928.) S c h m e d e s .

Henry Dreyfus, England, Fdrben von Celluloseesterfdden allein oder in Misch- 
geiceben. Man verwendet Farbstoffe, die in einer Kohlenstoffkette 1 oder mehrere OH- 
Gruppen enthalten, wobei die Kohlenstoffkette direkt oder durch ein oder mehrere 
C-Atome an einen Arylrest gebunden ist. Beispiele: Ais Anthrachinonfarbstoffe werden 
verwendet: <x.-Amino-l,2,4-tri-(oxymethyl)-anthrachinon, l-Oxy-4-methylaminoanthra-

chinyl-2-a.,P-dioxypropionsdure der neben- 
steh. Formel. Ais Azofarbsloffe konnen 

-CHOH-CHOH-COOH verwendet werden die Farbstoffe, dio 
crhaltlich sind durch Kuppeln von
o - Amino - fi - phenylglycerinsdure, H„N • 

NHCH3 C6H4-CHOH-CHOH-COOH, mit o-Óxy-
fi - phenylmilchsdure, HO • C6H4 • CH2 • 

CHOH-COOH, oder von p-Amino-^-phenylmilchsdure mit a-Naphthylamin. Ais 
Nitrodiarylamine konnen verwendet werden: o-Nitro-fi-phenyl-fi-phenylaminomilchs&ure 
odor l-Eenzylamino-2-nitro-4-oxymethylbenzol. Die Farbstoffe werden aus der Lsg. 
oder Suspension gefarbt, u. konnen, falls sie freie Aminogruppen basitzen, auf der Faser 
diazotiert u. entwickelt werden. (F. P. 35 560 vom 19/1. 1928, ausg. 23/3. 1930. 
E . Prior. 9/2. 1927. Zus. zu F. P. 627 071; C. 1928. I. 2007.) Sc h m e d e s .

Camille Dreyfus, Amerika, Effekte auf Cellułoseester enthaltenden Gexceben. Die 
Cellułoseester werden mit Pasten, die Yerseifungsmittel enthalten, bedruckt. Zur 
Regelung der Yerseifung konnen den Pasten noch Stoffe, wie Borax, Natriumacetat, 
Seife, oder Quellungsmittel, wie A., zugesetzt werden. Die oberflachlich verseiften 
Cellułoseester bewahren ihre Affinitat fiir Acetatseidenfarbstoffe, werden aber auch 
von don Baumwollfarbstoffen angefarbt, die gegebenenfalls der Yerseifungspaste zu
gesetzt werden konnen. Man kann beim Farben gleich- oder verschiedenfarbige Effekte 
erhalten. Zur Erzeugung von Bunteffekten auf gefarbten Geweben konnen den Ver- 
seifungspasten Atzmittel u. atzbestandige Farbstoffe zugesetzt werden. Ais Yerseifungs
mittel werden verwendet: NaOH, KOH, Na2C03, K2C03, Na3POt , Natriumsilicat. 
(F. P. 679 429 vom 27/7. 1929, ausg. 12/4. 1930. A. Prior. 28/7. 1928.) Sc h m e d e s .

I. G- Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Erzeugung von 
Effekien auf Geweben, Holz, Leder, Metallen oder anderen Stoffen. Man verwendet Bi- 
methylolhamsloffe oder Dimethylthiohamstoffe zum Fisieren von Pigmenten auf Ge
weben, Holz, Leder, Metallen u. anderen Stoffen, ferner zur Erzeugung von Malt- u.
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Damasteffekteji auf Acełatseide, zur Erzeugung von Kreppeffelcten auf baumwollenen 
Geweben, ais Zusatz zu Atzpasten u. ais Faserschutzmittel bei der Behandlung von 
pflanzlichen Fasern in sauren Losungen. (F. P- 678 510 vom 17/7. 1929, ausg. 25/3. 
1930. D. Prior. 25/7. 1928.) Sc h m e d e s .

Hermann Bollmann und Bruno Rewald, Deutschland, Druckpasten. Man setzt 
den iibliehen Verdickungen wie Starkę, Traganth, Gummi arabicum oder Dexlrin oder 
ihren Mischungen noch tier. oder pflanzliche Phosphatide (Lccilhin) zu, die beispiels- 
weise aus Sojabohnen gewonnen -werden kónnen. Auch bei Verwendung von Starkę 
ais Verdickungsmittel werden gleichmaBige Drucke erzielt u. beim Tiefdruck Rackel- 
beschadigungen yermieden. (F. P. 675 902 yom 29/5.1929, ausg. 17/2.1930.) SCHMED.

Harold Grossman, Caldwell, und William S. Pritchard, New York, Deckfarb- 
stoffe. Minerał. Farbstoffe werden in Ggw. eines Schutzkolloides, besonders Sulfit- 
ablauge, yorzugsweise in einer Kolloidmiihle dispergiert, die Erzeugnisse mit W. ver- 
diinnt u. der Reife iiberlassen, wobei grober disperse Anteile zu Boden sinken. Die 
yon diesen getrcnntcn kolloiden Lsgg. werden mit Elektrolyten gemischt u. das ab- 
geschiedene Farbstoffgel gesammelt. Es dient zur Herst. von Firnissen, Lacken u. dgl. 
(A. P. 1774 510 yom 2/2. 1927, ausg. 2/9. 1930.) K u h l i n g .

Rudolf Bloch und Carlo Rosetti, Karlsruhe, Darstellung eines lichtechten, hilze- 
bestandigen, griinen, anorganischen Pigmentes, 1. dad. gek., daB bas. Cu-Phosphat der 
Zus. 4C u0P20 5-aq unter Einhaltung einer Temp. von 640—650° bis zur Erreichung 
des leuehtenden Farbtones gegliiht wird. — 2. dad. gek., daB man den GluhprozeB 
unterbricht, bevor der Obergang zwischen 01iv- u. Leuchtendgriin stattfindet, wodurch 
man ein olivgriines Pigment erhalt. 3. dad. gek., daB man den GluhprozeB weiter- 
treibt, ais bis zur Erreichung der leuchtend griinen Nuance notwendig ist, wodurch 
man ein matteres, dafiir aber gelbstichigeres Grim erhalt. — Beispiel: D as bas. Cu- 
Phosphat wird gemahlen u. dann in einem geeigneten Ofen unter Einhaltung der Temp. 
von 640—650° gegliiht, wodurch ein leuchtend griines Pigment entsteht. (D. R. P. 
507 834 KI. 22f yom 1/1. 1929, ausg. 20/9. 1930.) D r e w s .

Guano-Werke Akt.-Ges. (vormals Ohlendorffsche und Merck’sehe Werke), 
Hamburg (Erfinder: Walter Hene, Liibeck), Herstellung von ais Farbpigment ver- 
wertbarem Chrorrwzyd aus schwach alkalihaltigem Cr(OH)3, dad. gek., daB das Cr(OH)3 
in an sich bekannter Weise zunachst in oxydierender Atmosphare gegliiht, das gebildete 
Alkalichromat anschlieBend ausgelaugt u. der aus Cr20 3 bestehende Riickstand sodami 
in an sich bekannter Weise in reduzierender Atmosphare nochmals gegliiht wird. 
(D. R. P. 507 936 KI. 22f yom 4/4. 1929, ausg. 22/9. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Caspari, 
Uerdingen), Herstellung eines ais griine Farbę verwendbaren Chronioxyds. (D. R. P. 
507 937 KI. 22 f vom 8/5. 1926, ausg. 22/9. 1930. — C. 1928. I. 2529 [F. P. 
633956].) D r e w s .

Gebriider Gutbrod G. m. b. H., Chemische Fabrik, Frankfurt a. M., Her
stellung sulfatfreier, hochroter Eisenozydfarben durch Behandeln von FeS-haltigen Roh- 
stoffen mit konz. H2S 04 unter nachfolgendem Calcinieren, dad. gek., daB die H2SO,, 
in erwarmtem Zustande zur Anwendung kommt. (D. R. P. 507 348 KI. 22f voin 
28/6. 1927, ausg. 20/9. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. AL, Stammlósungen von Kupp- 
lungskomponenten, die keine Sulfonsaure- oder Carbonsauregruppen, jedoch Hydroxyl- 
gruppen enthalten, besonders von 2,3-Oxynaphthoesaurearyliden. Man lóst die Naphthole 
oder 2,3-Oxynaphthoesaurearylide in einer Lsg., die dio bcrcchnete Menge Alkali u. 
soviel eines organ, mit W. mischbaren Losungsm. enthalt, daB die Affinitat der Arylide 
zur Baumwollfaser nicht ungiinstig beeinfluBt wird. Man erhalt schon in dor Kalto 
klare Lsgg. Setzt man ihnen Formaldehyd zu, so bildet sich die Formaldeliydverb. 
der 2,3-Oxynaphthoesaurearylide sehr schnell. Man yerwendet fiir 1 Gew.-Teil 
Kupplungskomponente 1—1,5 Vol.-Teile eines Losungsm., wie Methanol, Athanol, 
Aceton, 1—2 Teile W., gegebenenfalls 0,5—1 Vol.-Teil Formaldehydlsg. (33%ig). 
Das Alkali wird ais wss. Lsg. von 34° Be. angewendet. Man stellt eine Lsg. ber aus 
500 Yol.-Teilen Methanol, 300 Vol.-Teilen W. u. 150 Vol.-Teilen Natronlauge yon 
34° Be. 10 Gew.-Teile 2,3-Oxynaphthoyl-5-chlor-o-tohiidin werden in dieser Lsg. gelóst. 
Zu der klaren Lsg. werden 5 Vol.-Teile Formaldehydlsg. gegeben u. die Lsg. dann auf 
1 1 aufgefiillt. (F. P. 679 411 vom 26/7. 1929, ausg. 12/4. 1930. D. Prior. 13/8. 
1928.) S c h m e d e s .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Azofarbstoffen. 
Man yereinigt die Diazoyerbb. yon aromat. Aminen, die in p-Stellung zur NJH2-Gruppe 
einen hydrierten Ring enthalten, mit Kupplungskomponenten mit wenigstens einer 
Sulfogruppe. Die Farbstoffe farben Wolle aus saurem Bade in sebr reinen lebhaften 
gelben bis roten, violetten u. braunen wasch- u. walkechten Tónen an. Durch Kuppeln 
der Diazoverb. des 4-Aminotetrahydrodiphenyls mit 2-Oxynaphthalin-7-sulfonsaure 
erhiilt man einen Wolle rot farbenden Farbstoff. Der Azofarbstoff aus 4-Amino-3- 
metlioxyhexahydrodiphenyl u. l-Naphthol-4-sulfonsśiure farbt rot, der aus 4-Aminohexa- 
hydrodiphcnyl u. l-Sulfophenyl-3-methyl-5-pyrazolon gelb, der aus 4-Amino-3-methyl- 
hexahydrodiplienyl u. l-Benzoylamino-8-naphthol-4,6-disulfonsaure rot. Ahnliche Farb
stoffe erhiilt man mit 4-Amino-3-methyltetrahydrodiphenyl, 4-Amino-3-chlortetrahydro- 
diplienyl. (F. P. 676 761 yom 15/6. 1929, ausg. 27/2. 1930. D. Prior. 16. u. 28/6. 
1928.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung von 
Azofarbstoffen. Man yereinigt Diazoyerbb. mit den Estern oder Amiden der Aryl- 
-aminoessigsaure. Die nicht sulfonierten Farbstoffe farben Celluloseacetatseide, die 
Sulfonsauren farben Wolle. Diazotiertes p-Nitranilin gibt mit Phenyl-arninoessigsaure- 
dthylester einen Celluloseacetatseide gelborange farbenden Farbstoff. Mit dem 2-Meth- 
oxyplienyl-l-aminoessigsdureathylester liefert diazotiertes p-Nitranilin einen Cellulose
acetatseide rotorange farbenden Farbstoff. Mit Phenylaminoessigsaureamid erhiilt 
man einen gelborange farbenden Farbstoff. Die Diazoverb. der l-p-Toluolsulfon-2- 
■aminobenzol-4-sulfonsaure liefert mit Phenylaminoessigsdureahylester einen Wolle 
rdtlichgelb farbenden Farbstoff, mit 1-Naphthylaminoessigsaureathylester entsteht ein 
Wolle rótlichblau farbender Azofarbstoff. Zum Farben yon Celluloseacetatseide kann 
man die Farbstoffe vorher mit Sulfitcelluloseablauge usw. dispergieren. (F. P. 669168 
vom 5/2. 1929, ausg. 13/11. 1929. Schwz. Prior. 11/2. 1928.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
iion Azofarbstoffen. Man yereinigt dio Diazoverbb. von Estern yon o-Aminophenolen 
ohne Sulfogruppen mit aromat. Aminen oder Oxyverbb., yerseift u. alkyhert oder 
acidyliert die erhaltenen Farbstoffe. Die Farbstoffe dienen zum Farben von Cellulose
acetatseide oder von Lacken aus Celluloseestern oder -athern. Man laBt die Diazo- 
verb. des p-Toluolsulfosaureesters des o-Aminophenols auf Anilin-w-methansulfonsaure 
einwirken, der erhaltene Farbstoff wird mit NaOH verseift, er farbt Celluloseacetat
seide oder Zaponlacke gelb. Erhitzt man den Farbstoff mit Essigsaureanhydrid, so 
entsteht ein Farbstoff, der Celluloseacetatseide griinstichiggelb farbt. Ahnliche Farb
stoffe erhiilt man mit den eo-Methansulfonsauren des o-Toluidins oder des o-Anisidins 
oder mit m-Toluidin, p-Xylidin, p-Kresidin oder den Naplithylaminen. An Stelle 
des p-Toluolsulfosaureesters des o-Aminophenols kann man auch die Ester des 5-Nitro-
o-aminophenols, 4-Metliyl-o-aminophenols, des 4-Chlor-o-aminophenols usw. venvenden. 
Der diazotiorte p-Toluolsulfonsaureester des o-Aminophenols liefert mit Phenol in 
alkal. Lsg. einen Farbstoff, der nach dem Verseifen u. darauffolgendem Alkylieren 
mit Chloriithyl in einen Celluloseacetatseide griinstichiggelb farbenden Farbstoff uber- 
geht. Almliche Farbstoffe orhalt man mit o-Kresol, m-Kresol, m-Chlorphenol, den 
Ńaphtholen, o-Aminophenol usw. (F. P. 683 955 vom 26/10. 1929, ausg. 19/6. 1930. 
Schwz. Prior. 2/11. 1928.) F r a n z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Rainald Brightman, Blackley 
Manchester, Herstellung von Azofarbstoffen. Man vereinigt die Diazoyerbb. der Oxamin- 
saurederiw. yon 4,4'-Diaminodiphenylsulfid, F. 108° oder von 4,4'-Diaminodiphenyl- 
trisulfid, F. 122°, mit Kupplungskomponenten. Man erhalt hiema< h Farbstoffe, die 
entweder Celluloseester, regenerierte Cellulose oder Wolle farben. Die durch Erhitzen 
4,4'-Diaminodiphenylsulfid, F. 108°, mit Oxalsaure u. W. darstellbare 4-Aminodiplienyl- 
■sulfid-4'-oxaminsdure schm. nicht unter 265°, die aus 4,4'-Diaminodiphenyltrisulfid,
F. 122° erhaltliche 4-Aminodiphenyltrisulfid-4'-oxaminsdure schm. nicht unter 290°. 
Der Monoazofarbstoff 4-Aminodiphenylsulfid-4'-oxaminsaure -> 2-Phenylamino-5- 
naphthol-7-sulfonsaure farbt Viscosekunstseide blaustichig rot. Mit 1-Amino-8-naphthol- 
2,4-disulfonsaure erhalt man einen Viscosekunstseide yiolett, mit 2-Phenylamino-8- 
naphthol-6-sulfonsaure einen Wolle braun farbenden Farbstoff. Der Azofarbstoff 
4-Aminodiphenylsulfid-4'-oxaminsaure ->  l-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolon farbt Cellu
loseacetatseide gelb. Mit 2-Naphthylamin-6-sulfonsaure ein Wolle orange, mit 
2-Amino-8-naphthol-6-sulfonsaure ein Viscoseseide u. Wolle rot farbender Azo
farbstoff. Der Monoazofarbstoff 4-Aminodiphenyltrisulfid-4'-oxaminsaure ->  SaUcyl-
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saure farbt Celluloseacetatseide u. Wolle gelb. Der Farbstoff 4-Aminodiphenyltrisulfid- 
4'-oxaminsaure ->  l-4'-Sulfophenyl-3-methyl-5-pyrazolon farbt Wolle gelb, yerwendet 
man ais Endkomponente 2-Naphthylamin-6-sulfonsaure, so erhalt man einen Wolle 
u. Yiscoseseide orangegelb farbenden Farbstoff. Der Azofarbstoff 4-Aminodiphenyl- 
trisulfid-4'-oxaminsaure -> m-Phenylendiamin <- p-Chloranilin farbt Celluloseacetat
seide orangebraun, yerwendet man an Stelle des p-Chloranilins p-Nitranilin, so erhalt 
man einen Celluloseacetatseide rotlichbraun farbenden Azofarbstoff. Der Farbstoff
4-Aminodiphenylsulfid-4'-oxaminsaure -> m-Toluylendiamin Dinitroanilin farbt 
Celluloseacetatseide rotbraun. (E. P. 329 049 vom 21/2. 1929, ausg. 5/6. 1930.) F r a n z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, und Rainald Brightman, Blaekley, 
Manchester, Herstellung von Azofarbstoffen. Man yereinigt tetrazotiertc Diamino- 
diphenyle, die keine sauren Gruppen, wie OH, N 0 2, S 03H, C02H enthalten, u. in denen 
keine oder nicht mehr ais eine NH 2-Gruppe in p-Stellung zur Diphenylbindung steht, 
mit 2 Moll. einer Kupplungskomponente, von denen wenigstens eine eine Aminonaph- 
tholsulfonsaure oder ein Substitutionsprod. derselben ist. Die Farbstoffe liefern auf 
Kunstseide aus regenerierter Cellulose sehr gleichmaBige Farbungen. Die Tetrazo- 
verb. des 3,3'-Diaminodiphenyls gibt mit 2Moll. 2-Amino-8-naphthol-6-sulfonsaure 
einen Viscoseseide braun farbenden Farbstoff. Ebenfalls braun farbt der Farbstoff 
aus tetrazotiertem 2,4’-Diaminodiphznyl u. 2 Moll. 2-Phenylamino-S-naplithol-6- 
sulfonsaure. Der Disazofarbstoff aus tetrazotiertem 3,3'-Diaminodiplicnyl u. 1 Mol.
1-Amino-8-naphthol-2,4-disulfonsaure u. 1 Mol. 2-Naphthol farbt Viscoseseide blau 
rot, der aus 3,3'-Diaminodiphenyl u. 1 Mol. Salicylsaure u. 1 Mol. 2-Phenylamino-8- 
naphthol-6-sulfonsiiure braun, der aus 2,2'-Diarninodiphenyl u. 1 Mol. Salicylsaure 
u. 1 Mol. 2-Phenylamino-8-naphthol-6-sulfonsaure, der aus 2,2'-Diaminodiphenyl u.
1 Mol. o-Kresotinsaure u. 1 Mol. l-Amino-5-naphthol-7-sulfonsaure blaurot, der aus 
2,2'-Biaminodiphenyl u. 1 Mol. 2-Methylaminonaphthalin-7-sulfonsaure u. 1 Mol.
2-Benzoylamino-5-naphthol-7-sulfonsaure rotliehorange, der aus 2,2'-Diamino-4,4'-
ditolyl u. 1 Mol. Salicylsaure u. 1 Mol. 2-Benzoylamino-8-naphthol-6-sulfonsaure 
orange, der aus 2,2'-Diamino-4,4'-ditolyl u. 1 Mol. 1,5-Naphtholsulfonsaurc u. 1 Mol.
2-Phenylamino-5-naphthol-7-sulfonsaure rótlich violett, der aus 3,3'-Diaminodiplienyl 
u. 1 Mol. 2-Naphthol-7-sulfonsaure u. 2-Amino-8-naphthol-6-sulfonsaure braun, der 
aus 5,5'-Diamino-2,2'-ditolyl, erhaltlich durch Red. der entsprechenden Dinitroverb., 
u. 1 Mol. l-Naphthol-4-sulfonsaure u. 1 Mol. l-Amino-8-naphthol-4-sulfonsaure blau
rot, der aus 5,5'-Diamino-2,2'-ditolyl u. 2 Moll. l-Amino-8-naphthol-2,4-disulfonsaure 
rotlich violett. (E. P. 329 056 vom 25/2. 1929, ausg. 5/6. 1930.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung von 
Kondensationsprodukten der Anlhrachiiwnreihe, dad. gek., dafi man Aminopyranthrone 
mit solchen bewegliche Iialogenatome enthaltenden heterocyclischen Verbb. konden- 
siert, welche eine oder mehrere C-Halogengruppen enthalten, und daB man gegebenen- 
falls die so erhaltenen Verbb. noch weiter mit reaktionsfahige H-Atome enthaltenden 
Verbb. umsetzt, wobei die so erhaltlichen Prodd. noch acidyliert oder alkyliert werden 
kónnen. — Monoaminopyranthron gibt in Nitrobenzol mit Cyanurchlorid einen Baum- 
wolle aus der Kupę braunfarbenden Farbstoff. Kondensiert man dieses Prod. in 
Nitrobenzol mit 1-Aminoantlirachinon, so entsteht ein Baumwolle rotbraun farbender 
Kupenfarbstoff. Den gleichen Farbstoff erhalt man, wenn man zuerst das 1-Amino- 
anthrachinon u. dann das Aminopyrantliron auf Cyanurchlorid einwirken laBt. Das 
Kondensationsprod. aus 1 Mol. 1-Aminopyranthron, 1 Mol. Monóbenzoyl-l,4-diaviino- 
anthrachinon u. 1 Mol. Cyanurchlorid farbt Baumwolle aus der Kupę bordeaux. Beim 
Erhitzen von Aminopijranthron in Trichlorbenzol mit Cyanurchlorid in Ggw. yon 
Kreide entsteht ein Baumwolle schwarzlichbraun farbender Kupenfarbstoff. Einen 
stumpfyiolett farbenden Kupenfarbstoff erhalt man durch Kondensation von Aviino- 
dibenzanthron u. Aminopyranthron mit Cyanurbromid in Nitrobenzol, durch Behandeln 
mit NII3 erhalt man hieraus einen Baumwolle schwarzbraun farbenden Kupenfarbstoff. 
Man yerriihrt 1,4-Diaminoanthrachinon u. Cyanurchlorid in Nitrobenzol bei 145°, gibt 
Aminopyranthron zu, steigert die Temp. auf 160°, gibt alsdann l-Aminoanthrachinon 
zu u. kocht langere Zeit unter RuckfluB; es entsteht ein Baumwolle braun farbender 
Kupenfarbstoff. Ersetzt man das 1,4-Diaminoanthrachinon durch Diaminoantlirarufin, 
so erhalt man einen yiolettbraun farbenden Kiipenfarbstoff. Beim Erhitzen yon 
Aminopyranthron mit Tribrompyrimidin, F. 112°, erhaltlich durch Bromieren yon 
Barbitursaure mit Phosphoroxybromid, entsteht ein Baumwolle schwarzlich oliv 
farbender Kupenfarbstoff. Aus Aminopyranthron u. 2,4-Dichlorchinazolin in Nitro-
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benzol in Ggw. von Kreide entsteht ein grunlichgrau farbender Kiipenfarbstoff. 
(D. R. P. 507 830 KI. 22b vom 30/12. 1928, ausg. 20/9. 1930. Sehwz. Prior. 31/12. 
1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert E. Schmidt, 
Berthold Stein und Kurt Bamberger, Wuppertal-Elberfeld), Darstellung von Ver- 
bindungen der Anthrachinonreike nach D.R.P. 499350, dad. gek., daB man hier 2-Amino-
3-halogenanthrachinon, seine D eriw . u. Substitutionsprodd. in indifferenten Lósungs- 
mitteln mit Kupfercyantir auf hohere Tempp. so lange erhitzt, bis die intermediar 
entstehenden Anthrachinonnitrile nicht mehr nachzuweisen sind. — Die Prodd. sind 
teils Kupenfarbstoffe, teils Zwischenprodd. zur Herst. von Farbstoffen. Die Farbstoffe 
farben Baumwolle aus der Kupę gelb bis violettbraun. 2-Amino-S-bromanthrachinon 
liefert beim Erhitzen in Chinolin mit CuCN einen Baumwolle orangegelb farbenden 
Kupenfarbstoff. Aus l,2-Diamino-3-bromanthraćhinon entsteht ein Baumwolle schoko- 
ladebraun farbender Kupenfarbstoff. Beim Erhitzen von l,3-Dibrom-2-aminoanthra- 
chinon in Chinolin mit CuCN erhalt man einen Farbstoff, gelbe lanzettartige Krystalle, 
der Baumwolle aus der Kupę gelb farbt. l-Anilido-2-amino-3-bromantlirachinon liefert 
einen Baumwolle rotbraun farbenden Kupenfarbstoff. (D. R. P. 507 342 KI. 22b 
vom 11/4. 1928, ausg. 15/9. 1930. Zus. zu D. R. P. 499350; C. 1930. II. 992.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Anthanthron- 
deriraten. Man ersetzt in Monitro- oder Monoaminoanthanthronen die Nitro- oder 
Aminogruppe durch andere einwertige Radikale. Die neuen Verbb. sind teils Kiipen- 
farbstoffe, teils dienen sie zur Herst. von Farbstoffen. Durch Erhitzen von Mono- 
nitroantlianthron mit Benzoylchlorid entsteht Monochloranthanthron, gelborange Kry
stalle, das Baumwolle aus der Kiipe orangegelb farbt. In ahnlicher Weise erhalt man 
das Monobromanthanthron. Monoaminoanthanthron liefert nach dem Diazotieren u. 
Kóchen der Diazoverb. Monooxyanthanthron, das nach dem Behandeln mit p-ToIuol- 
sulfonsauremethylester in Monome.thozyanthanthron iibergeht, rote Nadeln aus hoch- 
sd. organ. FIL, das Baumwolle aus der Kiipe rot farbt. Ahnliche Eigenschaften besitzen 
andere Monoather des Monooxyanthanthrons. Monocyananthanthron erhalt man aus 
der Diazoverb. des Monoaminoanthanthrons u. einer Lsg. von CuCN in KCN-Lsg., 
Monocyananthanthron, lange gelbe Nadeln aus hochsd. organ. Fil., farbt Baumwolle 
aus der Kiipe gelb. Das in analoger Weise darstellbare Rhodananthanthron besitzt 
ahnliche Eigenschaften. Monocyananthanthron liefert nach dem Verseifen mit KOH 
eine Antlianthronmonocarbonsciure, gelbrote, gliinzende Nadeln aus hochsd. organ. Fil. 
Das aus dem diazotierten Monoaminoanthanthron erhaltene Monobromanthanthron 
farbt Baumwolle aus der Kiipe orangegelb. (F. P. 677 201 vom 22/6. 1929, ausg. 
5/3. 1930. D. Prior. 28/7. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kupenfarb
stoff en der Benzanthronreihe. Man kondensiert Benzanthronylaminoanthrachinonc, in 
denen die Benzanthronylaminogruppe in 1-Stellung des Anthrachinonkerns sitzt, 
wahrend die 2-Stellung unbesetzt ist, u. dio wenigstcns eine Aroylaminogruppo im 
Anthrachinonkcrn enthalten, mittels wasserfreiem A1C13. Bz.-l-Benzanthronyl-l-aniino-
5-benzoylaminoanthrachinon, erhaltlich durch Kondensation von l-Amino-5-benzoyl- 
aminoanthrachinon mit Bz.-l-Brombenzanthron, liefert beim Erhitzen mit einer 
Mischung von A1C13 u. NaCl auf 130—140° einen Farbstoff, der Baumwolle aus der 
Kiipe in lebhaften gelbbraunen Tonen anfiirbt. (E. P. 328 993 vom 9/2. 1929, ausg. 
5/6. 1930. Zus. zu E. P. 305679; C. 1929. II. 356). F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky, 
Ludwigshafen a. Rh.), Darstellung von Kiipenfarbstoffen der Dibenzanthronreihe. 
(D .R. P.  507559 KI. 22b vom 9/10. 1926, ausg. 18/9. 1930. — C. 1928. I. 852 
[E. P. 278651].) F r a n z .

Em st Koenigs, Breslau, Darstellung basischer Pyridinfarbstoffe, dad. gek., daC 
tertiare, aromat. Basen mit Pyridin in Ggw. yon Cu-Pulver mit Saurechloriden bei 
erhóhter Temp. behandelt werden. — Man erhitzt Pyridin  mit Dimethylanilin, Natur- 
kupfer C u. Benzoylchlorid auf 100°, die M. scheidet Krystalle des Monochlorids des 
Dirnethylaminophenyl-y-pyridins ab. Durch Umkrystallisieren aus Chlf. oder A. erhalt 
man fast farblose perlmutterglanzende Blattchen, die tanningebeizte Baumwolle gelb 
farben. (D. R. P. 507 562 KI. 22e vom 10/4. 1927, ausg. 18/9. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Wilke, 
Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung von Kiipenfarbstoffen der Benzanthronpyrazol-
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anłhronreihe. (D. R. P. 507 560 KI. 22b vom 21/7. 1927, ausg. 18/9. 1930. — C. 1928.
II. 1947 [F . P. 640939J.) F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., William Smith und John Thomas, Grangemoutk, Her
stellung von halogensubstituierten Dianthrachinondihydroazinfarbstoffen. Man halogenierfc
3,3'-Dihalogendianthraehinon-l,2,2',l'(dihydro)azme; das Halogen tritt in 4- u. 4'- 
Stellung ein. — In eine Mischung von 3,3'-Dichlorindanthron mit Nitrobenzol leitet 
man Cl2 bei gewólmlicher Temp. ein u. lafit die Mischung unter Riihren mehrere Tage 
stehen; das erhaltene Prod. wird naeh dem Filtrieren, Waschen u. Trocknen in H2S 04 
gel., in W. gegossen u. saurefrei gewaschen. Das erhaltene 3,3' ,4,4'-Tetrachlordianthra- 
chinon-l,2,2',l'-azin farbt Baumwolle aus der alkal. Hydrosulfitkiipe echt blau. Beim 
Einleiten von geringeren Mengen Cl2 erhalt man ein Monochlorderiv. des 3,3'-Dichlor- 
dianthracliinon-1,2,2' ,1'-azins. Durch Chlorieren yon 3,3'-Dibromdianthrachinon-1,2,2',1'- 
dihydroazin erhalt man wahrscheinlich 3,3'-Dibrom-4,4'-dichlordiantlirachinon-1,2,2',1'- 
azin oder das Monochlor-3,3'-dibromdianthrachinon-l,2,2',l'-azin. Durch Behandeln 
von 3,3'-Dichlordianthrachinon-1,2,2',1'-azin mit HC1 bei 160—165° erhalt man 3,3',4- 
Trichlordianthrachinon-l,2,2',l'-dihydroazi7i. Zu einer Mischung von 3,3'-Dichlor
dianthrachinon-1,2,2' ,1' -dihydroazin mit Nitrobenzol gibt man bei gewóhnlicher Temp. 
Sulfurylchlorid u. erhitzt dann auf 60°, man erhalt ein Monochlorderiv. des 3,3'-Di- 
chlordianthrachinondihydroazins. 3,3',6,6'- (oder 7,7') Tetrachlorindanthron wird in 
Nitrobenzol suspendiert u. in diese Mischung naeh dem Zusatz von Jod Cl2 eingeleitet, 
man erhalt einen Baumwolle aus der Kiipe griin farbenden Farbstoff. Das 3,3',6,0'( 7,7')- 
tetrachlorindanthron erhalt man durch Kondensation von 4-Chlorphthalsdureanhydrid 
mit Chlorbenzol, Nitrieren, Reduzieren u. RingschluB, das so erhaltene Gemisch von 
Anthrachinon- u. Aminoderiw. wird getrennt, bromiert u. das l-Brom-2-amino-3,6- 
(oder 7)-dichloranthrachinon zum Indanthron kondensiert. (E. P. 330 217 vom 27/11. 
1928, ausg. 3/7. 1930.) F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., William Smith und John Thomas, Grangemouth, Her
stellung von Kiipenfarbstoff en der Dianthrachinon-1,2,2',1'-dihydroazinreihe. Man be- 
handelt Indanthrone, die in a-Stellung ein Halogenatom enthalten, mit NH3, primaren 
oder sekundaren Aminen oder mit Phenolen, die Behandlung mit Phenolen erfolgt 
Yortcilhaft in Ggw. von Cu-Verbb. u. saurebindenden Mitteln. Man erhitzt eine 
Mischung von 3,3',4,4'-Tetrachlorindanthron, Anilin, wasserfreiem Na-Aeetat u. Cu- 
Acetat mehrere Stunden auf 170—175°; der erhaltene Farbstoff farbt Baumwolle aus 
der Kiipe echt blaugriin. 4-Chlorindanthron oder 4-Bromindanthron liefert beim Er
hitzen mit einem wasserfreien Gemisch von Phenol, NaOH u. Cu-Pulver einen Baum
wolle griinblau farbenden Kiipenfarbstoff. Beim Erwarmen von 3,3',4,4'-Tetrachlor
indanthron mit 1-Aminoanthrachinon, CuO, Na-Acetat u. Nitrobenzol entsteht ein 
Baumwolle blaugriin farbender Kiipenfarbstoff. Einen ahnlichen Farbstoff erhalt 
man durch Erhitzen von 3,3',4-Trichlorindanthron mit Anilin u. CuCl2. 3,3',4,4'-Tetra- 
chlorindanthron wird in der Azinform mit NH3 u. CuCl2 in Nitrobenzol auf 170° erhitzt, 
das erhaltene Aminochlorindanthron fiirbt Baumwolle blaugriin. Beim Erhitzen mit 
Methylamin u. CuCl2 entsteht Methylaminochlorindanthron, dunkle Krystalle, das 
Baumwolle blaugriin fiirbt. (E. P. 330 218 vom 28/11. 1928, ausg. 3/7. 1930.) F r a n z .

Felice Bensa, Genua, Italien, Herstellung von Kiipenfarbstoffen. (D. R. P. 507 829 
KI. 22b vom 18/8. 1925, ausg. 20/9. 1930. Oe. Prior. 3/11. 1924. — C. 1927. I. 1378 
[Oe. P. 104385].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinrich Neres- 
heimer, Ludwigshafen a. Rh. und W illy Eichholz, Mannheim), Darstellung von 
orange farbenden Kiipenfarbstoffen, dad. gek., daB man den durch Kondensation yon 
1,4,5,8-Naphtlialintetracarbonsaureanhydrid mit o-Phenylendiamin erhaltlichen roten 
Kiipenfarbstoff mit sauren Oxydationsmitteln behandelt. — Ais Oxydationsmittel 
yerwendet man z. B. Chromsaure in verd. H 2S 04. Je naeh den Oxydationsbedingungen 
erhalt man rotstichig oder gelbstichig orange fiirbende Farbstoffe. (D R P 507 832 
KI. 22e Tom 18/11. 1928, ausg. 20/9. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Schwefel- 
farbstoffen. lndoplienole oder Leukoindophenole aus Alkyl- oder Aralkyl- 1-naphthy 1- 
amin-6- oder 7-sulfonsauren u. p-Aminophenol oder seinen D eriw . oder Gemische 
dieser Indophenole erwarmt man mit Alkalipolysulfiden in wss. oder alkohol. Lsg. 
mit oder ohne Zusatz von Cu oder seinen Salzen. Die Farbstoffe sind gut 1. u. liefern 
wasch- u. koehechte Farbungen. Das Leukoindophenol aus Athyl-l-naphthylamin-6- 
sulfonsaure u. p-Aminophenol liefert beim Erhitzen mit wss. Na-Polysułfid u. CuSOi
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einen Baumwolle rein griin farbenden Farbstoff; ohne Zusatz von Cu erhalt man einen 
blaustichigeren Farbstoff. Einen iihnlichen Farbstoff erhalt man aus dem Indophenol 
aus Athyl-l-naphthylamin-7-sulfonsaure oder aus dem Gemisch der beiden Sauren, 
die man durch Athylieren des techn. Gemisches der Cleve-Sauren erhalten kann. Das 
Leukoindophcnol aus Benzyl-l-naphthylamin-6-sulfonsaure u. p-Aminophenól oder 
das aus Athyl-l-naphthylamin-6-sulfonsdure u. 3,5-Dichlor-l-amino-4-phenol liefern 
ahnlich farbende Scliwefelfarbstoffe. (E. P. 330 308 vom 6/3. 1929, ausg. 3/7. 
1930.) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., iibert. von: Erwin Kramer, Kóln-Deutz, 
Ludwig Zeh, Wiesdorf a. Rh., und Bernhard Bollweg, Leverkusen a. Rh., Her
stellung von Schwefelfarbstoffen. (A. P. 1 758 324 vom 13/6. 1928, ausg. 13/5. 1930.
D. Prior. 30/6. 1927. — C. 1929. II. 1354 [D. R. P. 478351].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Georg Kalischer, 
Frankfurt a. M., und Heinrich Ritter, Dietesheim a. M., Herstellung von Schwefel
farbstoffen. {A. P. 1 759 261 yom 26/6. 1928, ausg. 20/5. 1930. D. Prior. 11/7. 1927. — 
C. 1929. II. 2514 [F . P. 656907].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kalischer, 
Frankfurt a. M., und Heinrich Ritter, Frankfurt a. M.-Fechenheim), Herstellung von 
Schwefelfarbstoffen aus Indophenolen bzw. Leukoindophenolen. (D. R. P. 502 071 KI. 22d 
vom 12/7. 1927, ausg. 5/7. 1930. — C. 1929. II. 2514 [F. P. 656907].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a . M ., Herstellung von Schwefel
farbstoffen. (Holi. P. 21 911 vom  16/8. 1927, ausg. 16/6. 1930. D. Prior. 17/8. 1926. — 
C. 1928. II. 1391 [A. P . 1675498].) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, iibert. von: 
Fritz Straub, Hans Mayer, Basel, Hermann Schneider, Richen b. Basel, Her
stellung von Chrom, und Schwefel enthaltenden Farbstoffen. (A. P. 1 758 865 vom 2/5. 
1928, ausg. 13/5. 1930. Scliwz. Prior. 7/5. 1927. — C. 1928. II. 2070 [E. P. 
290179].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, V. St. A., iibert. yon: Fritz Mayer 
und Karl Zahn, Frankfurt a. M., Darstellung schwefelhaltiger Oxychincme. (A. P. 
1765 687 yom 11/8. 1928, ausg. 24/6. 1930. D. Prior. 7/9. 1927. — C. 1929. I. 448 
[E. P. 296 761].) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Thiess, 
Frankfurt a. M.-Sindlingen, und Friedrich Maennchen, Frankfurt a. M.-Hóchst), 
Herstellung von schwefelhaltigen Kupenfarbstoffen, dad. gek., daB man 2,5-Diarylamino-
3-mercapto-l,4-benzochinone mit Oxydationsmitteln behandelt. — Man erhitzt eine 
Miscliung yon Nitrobenzol mit 2,5-Dianilido-3-mercapto-l,4-benzochinon (I), griingelber 
Kórper, erhaltlich aus 3,6-Dianilido-2-chlor-l,4-benzochinon u. alkoh.-wss. Schwefel-

0  NH NH

n 11 ri

X  1

NH J
natrium u. Ausfallen mit verd. HC1, beim Abkiihlen krystallisiert der Farbstoff (II), 
der Wolle aus der Kiipe.braun farbt, aus. Zu einer Mischung von 2,5-Di-fS-naphthyl- 
amino-3-chlor-l,4-benzochinon, hergestellt aus 2,6-DicMorchinon u. fS-Naphthylamin, u. 
A. gibt man eine Lsg. yon Schwefelnatrium, kocht 5 Min. u. setzt dann eine konz. 
Lsg. von Schwefelnatrium u. Schwefel zu, der gebildete Farbstoff farbt Wolle aus 
der Kiipe yiolettbraun. — 2,5-Di-4'-chloranilido-3-chlor-6-methyl-l,4-benzochinon, her
gestellt aus 2,3,5-Trichlor-6-methyl-l,4-benzochinon u. p-Chloranilin, suspendiert man 
in A., erhitzt mit einer Lsg. von Schwefelnatrium, filtriert in verd. HC1, lóst das ab- 
gesaugte Mercaptan in A. u. leitet Luft ein; der Farbstoff farbt Wolle aus der Kiipe 
oliybraun. (D. R. P. 507 833 KI. 22e vom 1/2. 1929, ausg. 20/9. 1930.) F r a n z .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Herstellung 
ton Deritaten thioindigoider Kupenfarbstoffe. (D. R. P. 504409 KI. 22e vom 8/6. 1928, 
ausg. 4/8. 1930. Schwz. Prior. 8/6. 1927. — C. 1928. II. 2070 [E. P. 291768].) F r a n z .

Durand & Huguenin S. A., Basel, Schweiz, Marcel Bader und Charles Sunder, 
Miihlhausen, Herstellung eines Derirates von 6-Athoxy-4'-methyl-6'-chlorthioindigo. Man 
behandelt die Leukoverb. des 6-Athoxy-4'-methyl-6'-chlorthioindigos mit S 03 oder 
solches ais Yeresterungsmittel abgebenden Substanzen, zweckmaBig in Ggw. von
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tertiaren Basen, 'ino Dimethylanilin, Pyridin usw. Das hieraus erhaltliche Na-Salz 
soli in der Farberei und Druckerei verwendet werden. (Scłiwz. P. 138 243 vom 24/8. 
1928, ausg. 1/5. 1930.) F r a n z .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Mayer, 
Frankfurt a. M., Darstellung von Kupenfarbstoffen der Thionaphthenreihe, dad. gek., 
daB man Abkómmlinge des 2,2/-Dithionaphthenylketons, die mindestens eine Carb- 
oxylgruppe in 3- oder 3'-Stellung tragen, mit ringscblieBenden Mitteln bebandelt. —  
2,2'-Diihionaphthenylketon-3,3'-dicarbonsdure (I), erhaltlich durch Kondensation von 
o-Hercaptobenzoylameisensaure mit symm. Dicliloraceton unter Abspaltung yon 2 Moll. 
HC1 u. 2 Moll. W. liefert beim Erhitzen mit Essigsaureanhydrid das Anhydrid, Krystalle,

CO,H H 0 2C ? Hs C0;!Hn - i  n
I  s  ' o ó  s  -  C 1

F. 272— 273°, das beim Erhitzen auf 300° in das Dithionaphthenylenchinon ubergeht, 
Krystalle aus Nitrobenzol, F. 295°, es farbt Wolle aus der Kiipe gelb. — 2,2'-Ditliio- 
naphthenylketon-3-carbonsaure, F. 268—269°, erhalten durch Kondensation yon 1 Mol. 
o-Mercaptobenzaldehyd mit 1 Mol. 2-w-Bromaeetotliionaphthen-3-carbonsdure unter Ab
spaltung von 1 Mol. W. u. 1 Mol. HBr fiihrt man mit Thionylchlorid in das Saurechlorid 
iiber; die Lsg. des Chlorids in CS2 laBt man mit A1C13 stchen, erwarmt dann einige Zeit 
auf dem Wasserbade, zers. mit W. u. HC1, blast den CS2 ab u. kiipt um; man erhalt 
Dithionaplithylenchinon. Aus 6,6'-Dichlor-4,4'-dimethyl-2,2'-dinaplithenylketon-3,3'-di- 
carbonsdure, F. iiber 340°, erhaltlich aus 2 Moll. 6-Chlor-4-methylthionaplithenchinon,
F. 129— 130°, u. 1 Mol. symm. Dicliloraceton unter Abspalten von 2 Moll. HC1 u.
2 Moll. W., entsteht beim Erwiirmen mit Essigsaureanhydrid die Anhydroverb., F. 
iiber 340°, die beim Erhitzen mit einem Gemisch von A1C13 u. NaCl auf 175° 6,6'-Di- 
chlor-4,4'-dimełhyldithionapliłhenylenchinon, rote Nadeln aus Nitrobenzol, F. 332°, 
gibt. — Beim Kochen von 6-Chlor-4-methylthionaphtheiichinon mit Monochloraceton 
in wss. Sodalsg. entsteht das Na-Salz der 2-Acetyl-6-chlor-4-viethyUhionaphilien-3- 
carbonsaure, die hieraus mit HC1 erhaltene Saure, F. 179— 180° gibt in Eg. mit Br2 
ein co-Bromderiv. (II), F. 217—218°, das mit Thionaphthenchinon G-Chlor-4-raathyl- 
dithionaphthenylketon-3,3'-dicarbonsaure, Krystalle aus Nitrobenzol, F . 287°, gibt. 
Diese Saure liefert beim Erhitzen mit Essigsaureanhydrid eine Anliydrorerb., die beim 
Erwarmen mit einer Mischung von A1C13 u. NaCl in den Farbstoff ubergeht, rote 
Nadeln aus Nitrobenzol, F. 288—289°. (D. R. P. 504248 KI. 22e vom 30/6. 1928, 
ausg. 12/8. 1930.) F r a n z .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
J. H. F. Baars, Die Verwendung von Oas bei der Iierstellung von Firnissen und 

Lacken. Vf. beriehtet iiber giinstige Erfahrungen dieser Art in der Haarlemer Dampf- 
farbenfabrik v/h. Maas bei der Herst. yon Kopalharzfirnis. (H etG as50. 314—15. 1/8. 
1930. Haarlem, Gasfabriek.) W o l f f r a m .

Fr. Kolkę, Einiges iiber ncuzeitliche Lacke. I. Farbloser ReiBlack. Eisblumen- 
lack; Nitrocellulosekrystallacke; Krausellaeke. II. Runzel-, ReiB- u. Krystallacke; 
Narbenlacke; Reliefmuster durch das Lymnatoyerf.; Zusammenfassung. Mit Photo- 
grammen der Lackoberflachcn. (Farben-Ztg. 35. 2569—70. 2618—19. 27/9. 1930. 
Berlin, Techn. Lab. d. ZoELLNER-Werke.) K on ig .

Walter Obst, Uber Faktorfimis und seine lechnische Bedeutung. (Kunststoffe 20. 
196—97. Sept. 1930. Altona-Bahrenfeld.) K r u g e r .

Industrial Process Corp., New York (Erfinder: Henry Rossiter Minor,
New York), Wćirmebehandlung von Oummi oder anderen Produkten. Der Behalter, in 
dem die Behandlung yorgenommen wird, wird durch ein Gasgemisch auf die gewiinsekte 
Temp. gebracht. Die Gase weisen yerschiedene Drucke u. yerschiedene Tempp. auf. 
Die fiir die Behandlung erforderliche Temp. wird durch Mischen der Gase in geeigneten 
Verhaltnissen eingestellt. Der Druck des kalteren Gases wird entsprechend der statt- 
gefundenen Kondensation eines Teiles des warmeren Gases reguliert, sobald die Gase 
in den Behalter eingefiihrt werden. Ais geeignete Gase sind genannt W.-Dampf u. 
C02. (Anst. P. 22477/1929  vom 17/9. 1929, ausg. 13/5. 1930.) D r e w s .
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Jean Baer, Uster (Schweiz), Herstellung eines icaclisartigen Korpers, der harter ist 
u. einen hóheren F. ais Bienon- u. Carnaubawachs bositzt, indem man eine verd. 
(NH„)2S-Lsg. auf Dihalogenverbb. der gesatt. KW-stoffe der Reihe CnH2n + 2 wie 
M eth y len ch lo r id , -bromid, -jodid, A th y le n c h lo r id , -bromid usw. einwirken laBt." Man 
kann auch Gemische der Dihalogenverbb. untereinander, sowie mit HCHO, CH3CHO 
u. d g l. anwenden, auch bei hóherer Temp. oder 15° arbeiten. — Auf 100 Teile gewóhn- 
liches (NH,,)2S, verd. mit 100 oder mehr Teilen W., laBt man bei 15° 4 Teile A th y le n 
chlorid einwirken. Das wachsartige Prod. wird in der Warme mit Alkali gereinigt, 
getrocknet u. geschmolzen. (E. P. 300 200 vom 26/10. 1928, Auszug yeroff. 31/12.
1928. Schwz. Prior. 8/11. 1927. Schwz. P.P. 136 286, 136 287, 136 288 vom 8/11. 
1927, ausg. 2/1. 1930. Zuss. zu Schwz. P. 132 325; C. 1929. II. 2942.) P a n k ó w .

Bakelite Gesellschaft m. b. H., Berlin, Herstellung von harzarligen Kondm-satums- 
produkten aus Harnstoff oder dessen Deriyy. u. festen Polymeren des Formaldehyds, 
wio Para formaldehyd, im SchoBe von geschmolzenen KW-stoffen oder dereń festen 
Chlorierungs-, Nitrierungsprodd. oder von hydrierten KW-stoffen oder Mischungen 
derselben, insbesondere den Naphthalin- u. Anthracenabkómmlingen, wie Tetrahydro- 
oder Dekahydronaphthalin oder Nitronaphthalin. (E. P. 333 298 vom 4/2. 1929, 
ausg. 4/9. 1930. D. Prior. 11/9. 1928. Zus. zu E. P. 318883; C. 1930. 1.752.) M. F. Mit.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M . (Erfinder: Max Paquin, 
Frankfurt a. M .), Verfahren zur Herstellung von Kondensationsprodukten aus Harnstoff 
und Alkoholen oder Ketonen. (D. R. P. 506 963 KI. 12o yom 5/10. 1926, ausg. 10/9. 
1930. — C. 1928. I. 864 [E. P. 278390].) M. F. M u l l e r .

Canadian General Electric Co., Ltd., Toronto, Canada, ubert. yon: Charles
F. Peterson, Scotia, V. St. A., Plastische Massen mit Glyptalharzen ais Bindemittel. 
Man erhitzt dio Massen, die Glyptalharze ais Bindemittel enthalten bzw. die Massen, 
die mit Glyptalharzen iiberzogen sind, gegebenenfalls im Vakuum, um die fluehtigen 
Bestandteile aus dem Harz zu entfernen u. beendet die Polymerisation bei hóherer 
Temp. unter Druck. (Can. P. 274 902 yom 10/11. 1926, ausg. 25/10. 1927.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herstellung von Vinylathern. 
Vinylhalogenide oder entsprechende homologe Halogenide werden in Ggw. yon 
Lósungsmm. oder Suspensionsmitteln mit Alkoholaten, Phenolaten, Naphtholaten oder 
ahnlichen Substanzen oder mit Hydroxyden oder Oxyden der Alkali- oder Erdalkali- 
metalle zusammen mit Alkoholen, Phenolen, Naphtholen u. dergl. behandelt. Z. B. 
werden 62,5 Teile Yinylchlorid im Riihrautoklayen mit 68 Teilen Na-Alkoholat in 
138 Teilen A. ca. 12 Stdn. auf 100° erhitzt, wobei Vinyldthylather, Kp. 36°, entsteht. 
Entsprechend wird erhalten aus Vinylchlorid mit Na-Butylat YinylbuUjldther, Kp. 92 
bis 93°, mit Na-o-kresolat Vinyl-o-kresyla(her, Kp. 168—170°, mit Na-m-kresolat 
Yinyl-m-kresylather, Kp.175—177°, mit Na-Phenolat Vinylphenylather, Kp. 157—158°, 
mit K-^3-Naphtliolat Yinyl-P-naphthyldther, F. 33°, Kp. 264°, mit K-a-Naphtholat 
Yinyl-n-nuphthyldther, Kp. 258—259°, aus 2-Chlorpropylen mit Na-Athylat Athyl- 
isopropenylather, CH2 : C(CH3)-0-C 2H5, Kp. 62—63°, aus 2-Chlor-/?-butylen mit Ńa- 
Athylat Dimethyhinylathyldther, (CH3)-CH : C(CH3)-0-C 2H5, Kp. 70—72°. Die 
Vinvlather kónnen ais Lósungsmm. oder zur Herst. von Kunstharzen yerwendet werden. 
(F. P. 684 722 vom 12/11. 1929, ausg. 30/6. 1930. D. Prior. 24/12. 1928.) R. H e r b s t .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
R. Ditmar und O. Fuhrmann, Die Verwendung des Krapplach in beschleunigten 

Kautschukmischungen. (Caoutchouc et Guttapercha 27. 15172— 73. 15/9. 1930.) From .
T. L. Garner, Die Prdservierung von Kautschukwaren durch Alterungsschutzmittel. 

(Chem. Age 23. 252—53. 1/9. 1930.) F ro m a n b i.
R. Ditmar, Der „Cheaply-black“ ein neues wirtschaftliches Pigment fiir Kautschuk

mischungen. (Caoutchouc et Guttapercha 27. 15177—79. 15/9. 1930.) F r o m a n d i .
Raymond P. Allen, Methode zur Herstellung ron Mikroschnitten an Kautschuk

mischungen. Die erforderliche Einrichtung besteht aus einem Gleitmikroskop, Deck- 
glas, etwas Bienenwachs oder Harz, einem Paar kleiner Sezier- oder Prapariermesser u. 2 
zweckentsprechend geformten, flachen, abgestumpften Holzstuckchen, etwa in der 
Form des Handgriffs eines kleinen Seziermessers. Das zu priifende Kautschukstuck 
wird zunachst auf der einen Scite winkelig zugeschnitten; dann schneidet man aus 
dem Kamm der so praparierten Probe einen dunnen Splitter mit den Messern ab u. yer-



2842 HXI1. K a u t s c h u k ; G u t t a p e r c h a ; B a lata . 1930. II.

wendet davon die oberste Spitze, die fiir das unbewaffnete Auge kaum sichtbar sein 
sollte. Es ist empfehlenswert, das Schneiden unter einem Mikroskop mit nicht zu 
starker VorgroBerung zu bewerkstelligen, da es groCe Sorgfalt verlangt; denn das 
Priifstiickchen muB so klein sein, daB seine Homogenitat wahrend des Quetschens 
nicht zerstort wird. Das Stuckchen wird dann sorgfaltig in die Mitte eines kleinen 
Bienenwachs- oder Harztropfchens gelegt. Das Harz wird dann wieder geschmolzen u. 
ein Deckglas dariibergelegt, worauf die Probe diinn ausgepreBt wird, indem man mit 
den beiden Holzstiickchen auf das Deckglas driickt, bis das Harz erstarrt ist. Es ist  
nicht ratsam, direkt iiber dem Kautschukstiickchen zu driicken, da das Deckglas nach 
Aufheben des Drucks von dem Schnitt leicht abspringt u. eine Zone von niedrigem 
Brechungsindex in das System einfiihrt, die das Auflósevermógen yon Olimmersions- 
objektiven beeintrachtigt. Vf. empfiehlt diese schnelle u. bequeme Methode zum mkr. 
Studium des Systems Kautschuk-Pigment u. zeigt an Hand einiger Schnittbilder 
eine Reihe von Anwendungsmogłichkeiten. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 
311— 13. 15/7. 1930.) F r o m a n d i .

A. A. Somerville,' Einige Neuerungen auf dem Oebiet der pliysikalischen Priifung 
von Kautschuk. Die bisher iiblichen Methoden zur Best. der Zugfestigkeit des Kaut- 
schuks, die boi yerhaltnismaBig hohen Dehnungen (200—300%) arbeiteten, ermoglichen 
nicht Unterss. bei niedrigeren Dehnungsgraden von 20 bis 50%> dio eine neue Methode u. 
ein neues Priifstuck in Form eines Ringes von 10" Lange oder 20" Gesamtumfang 
mit dem Querschnitt 0,25" X 0,25" erfordern. An einigon GasruBmischungen werden 
die mittels dieser Methode erhaltenen Werte mit den an den iiblichen hantel- oder 
ringformigen Proben erhaltenen verglichen, unter gleichzeitiger Beriicksichtigung der 
Faktoren, dio die Lage bzw. den Vorlauf der Zugfestigkeitskurven beeinflussen, wie 
Vulkanisationszeit, Geschwindigkeit der Priifmaschine, Walzkorn u. Temp. Die Er- 
miidungspriifmaschine von DE M a t t ia ,  in der stabfórmige Proben schnell (rund 
275 Perioden/Min.) auf jede gewiinschte Dehnung (fiir reine Kautschukmischungen 300% 
gedehnt u. wieder entspannt werden, gestattet eine ziemlich umfassende Beriicksich
tigung der Bedingungen, denen der Kautschukartikel im Gebrauch unterliegt. Vf. 
untersucht eingehend die in diesem Zusammenhang stehende Bedeutung des Dehnungs- 
grads, der Vers.-Temp., der Vulkanisationszeit u. -Temp., der Vers.-Dauer usw. (Kaut
schuk 6. 172—77. Aug. 1930.) F r o m a n d i .

A. A. Somerville, Einige Neuerungen auf dem Gebiet der physikalisćhen Priifung 
von Kautschuk. (Vgl. vorst. Ref.) Kautsehukwaren, z. B. Laufflachen von Auto- 
reifen, bekommen oft im  Gebrauch Risso a n  der Basis des G le itse h u tz m u ste r s , e in e  
Erscheinung, die im Gegensatz zu dem Rissigwcrden der Seitenwande nicht ais eine 
Folgo der Einw. des S o n n e n lie h ts , sondern der dauornden m ech a n . Beansprucliung 
anzusprechen ist. Neben dem Aufbau des Reifens spielt die Zus. der Mischung eine 
Hauptrolle; dureh Einfiihrung von Alterungsschutzmittoln erfahrt, wie an Hand von 
e in ig e n  Kurvenbildern aus Verss. mit der D e  M A T TIA -M asehine a n  Prufstiicken, d ie  
dio F o rm  eines R e c h te c k s  haben, die Biegungsfestigkeit (flex cracking) eino weitgehende 
Erhóhung. D er  EinfluB der Priiftemp. auf den Grad der RiBbldg. kommt in einem 
Ausbloibcn des Rissigwerdens bei 0 u. 100° zum Ausdruck, eine Erscheinung, die wohl 
ihre Erklarung in der groBen bleibenden Dehnung findet, die sieli wahrend der Priifung 
bei diesen Tempp. entwickelt. Eine Prufung, die den prakt. Anforderungen in hohem 
MaBo entgegenkommt, ist die Best. des Widorstands gegen Kompression u. Ein- 
sc h n e id en , d ie  m it  Hilfe der ScO T T schen  K o m p r ess io n sm a sch in e  ausgefuhrt wird. 
Zahlreicho Kuryenbilder zeigen den EinfluB der Priiftemp., des Feuchtigkeitsgeh., 
der physikal. Vulkanisationsfaktoren u. der Art der M isch u n g  unter besonderer Be- 
riicksichtigung ihres Fiillstoffcharakters u. -CJch. AbschlieBend diskutiert Vf. neuere 
Ergebnisse auf dem Gebiet der kiinstlichen Alterung u. ihrer Gechwindigkeit in Ab
hangigkeit des Dehnungsgrads. (Kautschuk 6. 187—91. Sept. 1930.) F r o m a n d i .

W. F. Busse und W. B. Doggett, Die Verwendung des Fallzylinders bei Vis-
cositdtsmessungen von hochkonzenirierten Kautschuklosungen. Vf. zeigt, daB die Fallzeit t
des Zylinders mit einiger Sicherheit durch die Gleichungen:

1 , 2 n 7 ir -p x  , 2n(n Ą -\)  (7 tri p x \ i , 
x -j- —  _ _  ^  _ _ _   ̂ w j +

2 n ( n  1) (n -)- 2) t 7 i r ' i p x \ 3 .
5-3! { W ~ J  + .........

dargestellt werden kann, wobei p die D. der Lsg., n eine Materialkonstante u. k eino

d t d(x-)
( W — n r " p x ) n

b z w . t =  k
W*
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Konstantę bedeuten, die mit dor Fallhohe x u. dem Gewicht W funktionell in keinem 
Zusammenhang steht, dereń Wert aber mit der zu priifenden Lsg. u. dom Zylinder- 
radius variiert. Diese Gleiohung wurde an Zylindern von 0,0487 bis 1,32 cm Durch- 
messer in Fil. gepruft, dereń Viscositaten sich. zwischen der des Ricinusóls (k =  0,007) u. 
der einer Kautschukmischung (k =  0,90) bei einem Zylinderdurehmesser von 0,122 cm 
bewcgten. Eine 15°/0ig. Suspension von Kaolin in Mineralól zoigte im Gegensatz zu 
Kautschuklsgg. eine anormale Turbulenz. Fallzylinderviscosimeter mit stahlernen 
Zylindern eignen sich unter Verwendung von einfaeheren Gleiohungen fiir Kontroll- 
priifungen. In sehr hoeh konz. Kautschuklsgg. wird die allgemeine Gleichung nicht 
erftillt, da diese Viscosimeter keine ubereinstimmenden Werte fiir n u. k lieferten. 
Die StahMscosimeter werden beim Studium von Asphalten mit einer Viscositat bis 
zu 900000 ,,Poises“ verwandt. Sie sollten auch bei anderen MaterialSen herangezogen 
werden, da die Ablesemóglichkeiten gut sind. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 
314—19. 15/7. 1930.) F r o m a n d i.

A. A. Somerville, J. M. Bali und L. A. Edland, Autographische Zugdehnungs- 
kurven fiir Kautschuk bei niedrigen Dehnungen. Es war mit den bisher iiblichen Me- 
thoden zur Best. der Zugfestigkeit wohl móglich, in einem Interyall von 200 bis 500% 
mit hinreichender Genauigkeit zu arbeiten, hingegen fehlte es an zuverlassigen Me- 
thoden, die die Unters. bei niedrigeren Dehnungsgraden zulieBen. Zu diesem Zwecke 
wurde eine neue Form von Probestucken ausgearbeitet, die die Form einer Schloife 
haben u. gegeniiber den bisherigen hantel- oder ringfórmigen Probekorpern nicht 
unwesentliche Vorteile bieten. Vff. untersuelien an Hand zahlreicher Kurvenbilder an 
Mischungcn mit 0—50% GasruB den EinfluB verschiedener Faktoren, wie Vulkani- 
sationsbedingungen, Geschwindigkeit der Priifmaschine, Temp., Walzkorn, Feuchtig- 
keit, GasruBgeh. usw. auf die Lage der Zugfestigkeitskurven. (Ind. engin. Chem. Ana
lytical Edition 2. 289—93. 15/7. 1930.) F rom an d i.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
O. Spengler und F. Todt, Katalytische Einfliisse bei der Verfarbung alkalischer 

Zuckerlosungen in der Warme. Vff. haben die Yermutung, daB die Zuckerzerstorung u. 
Verfarbung beim Erhitzen alkal. Zuckerlsgg. eine Sehwermetallkatalyse sei. Sio ver- 
farbten Zuckerlsgg., die durch Pufferwrkgg., Soda- u. Natronlauge verschieden stark 
alkal. gemacht waren, u. stellten deii EinfluB geringer Eisenzusatze auf die Verfarbung 
fest. Auch die Einw. von Katalysatorgiften (KCN) u. von Oberflachen u. Grcnzflachen 
wurde untersucht. Aus den Yerss. geht )iervor, daB die Verfarbung beim Erhitzen 
alkal. Zuckerlsgg. durch Spuren von Eisensalzen (Eisenhydrosyd bildet in Ggw. von 
Zucker kolloidale, stark gefarbto Lsgg.) gesteigert u. durch Zusatz von KCN bis auf 
einen geringen Bruchteil verringert wird. Demnach ist anzunehmen, daB die Zucker- 
yerfarbung tatsachlich eine Eisenkatalyse ist. — Auch die Vers.-Ergebnisse iiber die 
Vergrdfierung der Oberflachen u. Grenzfliichen, welchen bei katalyt. Rkk. im all- 
gemeinen eine erhebliclie Bedeutung zukommt, sind dazu angetan, die Annahme einer 
Eisenkatalyse zu bestarken. Geringe Zusatze von KCN, Na2SO, u. Na4P20 7 bewirken 
eine deutljche Verringerung der Verfarbung. Bzgl. der Frage, ob die Zuckerzerstorung 
ebenfalls eine Eisenkatalyse ist, laBt sich vorlaufig nur sagen, daB hierbei katalyt. 
Einfliisse wahrscheinlich sind, daB jedoch eine endgiiltige Entschoidung uber diese 
Frage aus den bisherigen Verss. noch nicht getroffen werden kann. (Ztschr. Ver. Dtsch. 
Zuckerind. 80. 673—89. Sept. 1930.) T a e g e n e r .

K. Sandera, P. Pavlas und A. Ruzicka, Yerfdrbung der Saft-e in Verdampf- 
stationen rerschiedener Systeme. Vermittels der Methodik der Best. des Verfarbungs- 
effektes (vgl. C. 1930. II. 152) wurde der Wert des von der Saftzus. unabhangigen Ver- 
farbungseffektes der Verdampfstationen verschiedener Systeme bestimmt. Dabei ergab 
sich, daB Druckverdampfstationen im allgemeinen keinen schlechteren Verfarbungs- 
effekt haben ais Vakuumverdampfstationen; oher ist das Gegenteil der Fali (0,65 gegen
0,71). In sehr wesentlichem MaBe hangt der Verfarbungseffekt mit den Einzelheiten 
u. der Anordnung der Station zusammen, worauf jedoch hior nicht naher eingegangen 
wird. Er kann bei beiden Typen gleich ungunstig u. sehr giinstig sein. — Der Farb- 
zuwachs (additive Verfarbung auf 15 Bg.) schwankt im techn. Betriebe mehr ais im 
Labor.-Vers. Die oft bedeutenden Sehwankungen und auch die nogativen Werte 
im Fabrikbetriebe weisen auf den bedeutenden EinfluB des nachtraglichen Schwefelns 
hin. (Ztschr. Zuckerind. £eehoslovak. Republ. 55. 9— 14. 12/9. 1930.) Ta e g e n e r .
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H. Claassen, Uber die Beschaffenheit mul Zusammensetzung der leichter und 
sekwerer absetzbaren Schlammteile im Scklammsafł der ersten Saturałion. Ais Fortsetzung 
friiherer Unterss. (Ztibl. Zuckerind. 1918. 268) uber die Zus. der leichter u. schwerer ab
setzbaren Schlammteile des Schlammsaftes der ersten Saturation hat Vf. durch Feuerlein 
Absetzverss. mit Schlammsaft anstellen lassen, um die „Arbeitshypothese“ B l o c k s  (vgl.
C. 1929.1 .2481), nach welcher die laigelfórmigen Korper die Hauptmenge des Schlammes 
ausmachen u. beim Absetzen des Schlammes nach ihrer GroBe niedersinken sollen, zu 
widerlegen. Die Vers.-Ergebnisse lassen erkennen, daB sich die durch die Scheidung u. 
Saturation gebildeten Schlammteile gleichmaBig u. unentmischt absetzen, insbesondere, 
daB eine Trennung der kugelformigen Gebilde nach ihrer GroBe ausgcschlossen ist. 
(Ztrbl. Zuckerind. 38. 1066. 20/9. 1930.) T a e g e n e r .

H. Claassen, Die Verwertung des Uberscliusses an Melasse. Da der durchschnitt- 
liche Geh. der Melasse an Stickstoff 1,7% u, an Kali 5,0%  betragt, wobei ersterer in 
organ. Bindung in Form von Amidosauren, Betain etc., letzteres an organ. Sauren 
gebunden yorhanden ist, liiBt sich die UberschuBmelasse zur Bodendiingung yer- 
wenden. Es ist die auf die 4-faehe Verdunnung gebrachte Melasse etwa einem guten 
Stalldunger gleichwertig. (Dtsch. Zuckerind. 55. 1009— 10. 13/9. 1930.) F r i e s e .

O. Spengler und st. Bottger, Lagerungsversuche mit Eohzuclcem, insbesondere 
uber das Verhalten bei der Lagerung hinsichtlich der Affinierbarlceit. Der Qualitats- 
ruckgang yon Rohzucker beim Lagern ist ausschlieBlich der Infektion mit Pilzen zuzu- 
schreibcn. Infolgedessen soli der Rohzucker vor der Lagerung stark abgekuhlt u. in 
besonderen Lagerhausern aufbewahrt werden. Die Lagerfestigkeit von abgekiihltem 
phenolphthalein-alkal. Rohzucker ist in der Hauptsache abliangig von der urspriing- 
lichen Beschaffenheit des Rohzuckers u. dem Feuchtigkeitsgeh. des Lagerhauses. 
Guter Rohzucker hiilt sich bei einer optimalen relativen Feuchtigkeit yon 50—55% 
unverandert gut, u. seine Bewertung hinsichtlich der Affinierbarkeit bleibt ebenfalls 
gleich. — Lagerverss. mit WeiBzucker ergaben, daB bei guter Ware die optimale rela- 
tive Feuchtigkeit zu 60% angegeben werden kann; schlechtere WeiBzucker m it lioherem 
Ascliengeh. werden in Luft von 50—70% relativer Feuchtigkeit bald hart. (Ztschr. Yer. 
Dtsch. Zuckerind. 80. 690—709. Sept. 1930.) T a e g e n e r .

Ladislav Karaś, Volumen von Zuckerlósungen bei verschiedenen Temperaturen. 
V erdffentlichung einer U m rechnung der GERLACHschen T abelle  der V olum ina von  
Zuckerlsgg. bei yerschiedenen Tem pp. auf d ie  N orm altem p. yon  20° unter Zugrunde- 
lcgung des Volum ens bei 20° =  1, an  Stelle von  17°. (Ztschr. Zuckerind. cechosloyak. 
R epubl. 55 . 15. 12/9. 1930.) T a e g e n e r .

Fr. Herles, Richtige und schnelle Bestimmung des Zuckergelialtes in Rubenschnitlen 
mit Hilfe von unter Anwendung der Herlesschen Presse gewonnenem feinen Riibenbrei. 
V f. h e b t  e in ig e  V erb esseru n g en  d er  H E R L E Sschen  P r e sse  h erv o r , d ereń  A n w en d u n g  
zu r sc h n e llen  Bereitung fe in ste n , zu r a u g e n b lic k lie h e n  k . w ss . Digestion n o tig e n  B r e ies  
d ie  ra sch estc  G cw in n u n g  e in es r ic h t ig e n  u . e in w a n d fre ien  T Jn ters.-E rgeb n isses erm óg- 
l ic h t .  (Z tsch r. Z u ck er in d . c e ch o s lo y a k . R e p u b l. 55. 31— 32. 19/9. 1930.) T a e g e n e r .

Walther Schrader, Fallersleben, Vorrichtung zur kontinuierlichen Trockenscheidung 
von Zuckersaflen. Unter einer in bekannter Weise in einem Trogo an dessen Einlaufende 
umlaufenden, in die den Trog fiillenden Fil. teilweise liineinragcnden kurzeń Sieb- 
trommel ist ein yon gelocliten Schragwiinden begrenzter keilformiger Raum freigelassen, 
an dessen tiefster Stelle eine Fórderschnecke umliiuft, die die Durchfalle aus der Sieb- 
trommel durch eine Óffnung in einer Trennwand in dio in bekannter Weise mit einer 
Riihryorr. ausg stattete Hauptabteilung des Troges abfiihrt. Zwei Zeiehnungen er- 
lautern die Vorr. (D. R. P. 508 231 KI. 89c vom 2/3. 1928, ausg. 25/9.1930.) M. F. Mi’.

W. H. Ullland G. m. b. H., Leipzig, Verfahren zur Scheidung von Starkę, Riick- 
standen und Frucht- bzw. Waschwasser durch Absitzenlassen der diese Stoffe enthaltenden 
Rohstarkcmilch u. Behandlung des auf die Weise erzielten Stśirkekonzentrats mit 
reinem W., dad. gek., daB man das Starkekonzentrat direkt in reines W. absinken 
laBt. Die Vorr. besteht aus einem HauptgefaB u. einem HilfsgefaB, welches sowohl 
fiir sich, ais auch gegen das HauptgefaB absperrbar ist. Eine Zeichnung erlautert 
die Vorr. (D. R. P. 508149 KI. 89k vom 4/4. 1926, ausg. 24/9. 1930.) M. F. M u l l e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Friedrich Medicus, Berlin- 
Steglitz), Verfahren zur Herstellung von Fruchtzucker aus Inulin  yermittels fliichtiger 
organ. Sauren oder Kohlensaure durch Einw. auf Inulinbrei, der durch Umlósen von 
kauflichem Inulin in w. W. u. durch Abschleudern erhalten wurde. —  1 kg Inulin
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wird aus etwa 3 1 w. W. umgelost u. das ausgesehiedene Inulin auf einon W.-Geh. von 
etwa 33°/o abgeschloudert. Dieser Inulinbrei wird mit 20 ccm Ameisensauro auf etwa 
95° erwarmt. Etwa 1 Stde. nach Beginn des Anwarmens ist die Yerzuckerung beendet. 
Der erhaltene Mare Sirup wird, gegebenenfalls nach Behandlung mit Entfarbungs- 
kohle, im Valcuum unter Umriihren bis zur Krystallisation eingedampft. (D. R. P. 
507 612 KI. 89i yom 16/6. 1926, ausg. 18/9. 1930.) M . F. M u l l e r .

XV. Garungsgewerbe.
Arthur R. Ling, Die Wissenscliaft und die Garungsindustrie. Besprechung der 

Unterrichtskurse u. der Laboratoriumseinrichtungen in der Brit. Selmie fiir Malzerei 
u. Brauerei, dio der Universitat Birmingham angegliedert ist. Yergleich mit der Vers.- 
u. Lehrbrauerei, Berlin. (Journ. Inst. Brewing 36. 446—55. Sept. 1930.) K o l b a c h .

J. Ernst, Gersten der Emte 1930. Ergebnisse der handelsublichen Analyse. 
(Allg. Brauer- n. Hopfen-Ztg. 7 0 .1049. 5/8.1930. Weihenstephan, Yersuchsstat.) K o l b .

W. Syniewski, A. Joszt und M. Kuniński, tlber Dauergdrung von Brennerei- 
sldrkemaischen. Es wurde ein Laboratoriumsapp. konstruiert, der eine kontinuierliche 
Brennereigiirung gestattet. Der App. besteht aus 6 mit Glasrohren yerbundenen Kolben; 
an den Verbindungsrohren sind Bunsenventile etc. angebracht, u. eineYorr. zur Probe- 
entnahme nach dem Durchgang dor Maische durch jeden Kolben. Die Garung ver- 
lauft unter standigem ZufluB storilisierter SiiCmaische u. Abziehen Yergorener 
Maisohe. Die Hefe wird am Anfang der Garung eingesat u. verbleibt bis zu Endo 
in Reinkultur. Es wurden Garungen von Brennereikartoffelmaischen u. Roggen- 
maische durchgefiihrt. Das Verf. fiihrte zu sclieinbaren Vergarungsgraden, dio bei 
Kartoffelmaischen 1,2° Bali. u. bei Roggenmaische 1,1° Bali. (bei gloichzeitiger A.-Konz. 
von 6,86 bzw. 6,47° Tr.) betrugen. Es wurde eine A.-Ausbeuto von 52—54 1 aus 100 kg 
eingefiihrten Zuckers erzielt. (Przemyśl Chemiczny 14. 392—405. 5/9. 1930. Lemberg, 
Techn. Hochschule.) SCHONFELD.

H. Lloyd Hind, Beobachtungen bei einigen Malz- und Brauversuclien mit einer 
seclisreiliigen Winłergersle. Die Gerste muBte vor dem Vermalzen langer lagern ais 
Sommergerste, ergab aber dann ein gutes Malz von n. Zusammensetzung. Das Bier 
befriedigte in jeder Beziehung. (Journ. Inst. Brewing 36. 435—39. Sept. 1930.) K o l b .

L. R. Bishop, Die Vorliersage des Extra1ctgehalts. Auf Grund von statist. Aus- 
■wertungon friiherer Gersten- u. Malzanalysen wird bestatigt, daB dio Estraktausbeute 
eines Malzes mit steigondem EiweiBgoh. der zu soiner Horst, benutzten Gerste fiillt 
u. mit steigendem Tausendkorngewicht steigt. Aus dem Stickstoffgeh. (N) u. dem 
Tausendkorngewicht (G) der trockenen Gerste laBt sich dio Extraktausbeute des 
Malzes (E ) geniigond genau nach dor Formel E =  a — b-N  Ą-c-G  borechnen. Die 
l^aktoren a, b u. c vorandern sich streng genommen mit der Gerstonsorte u. dem 
Malzungsverf. Prakt. kommt man aber mit konstanten Werten fur 6 u. c aus, wenn 
man fiir jede Gorstensorte u. fiir die angewandten Malzungsbedingungen den Wert 
von a bestimmt. (Journ. Inst. Brewing 3 6 . 421—34. Sept. 1930 .) K o l b a c h .

J. Joassart, Die Farbmalze. Zusammenfassende Darst. betreffend Herst., An
wendung u. Eigg. yerschicdener Farbmalzarten. (Buli. trimestr. Assoc. anciens Etóves 
Ecole Superieuro Brasserie Univ. Louvain 30. 69—78. Juli 1930.) K o l b a c h .

P. Petit, Die Iiolloide. und die Haltbarlceit der Biere. Das erste sichtbare Zeichen 
fiir eine Bakterienerkrankung des Bieres besteht im Auftreten eines Schleiers, hervor- 
gerufen durch Agglutination der kolloiden Teilchen. Dor Schleier erscheint lange 
bevor sich dio Bakterien selbst geniigend vermehrt haben, um das Bier zu triiben. 
Die von den Bakterien erzeugten Sauren oder Basen verandern das p h  u .  verringern 
dadurch den Dispersitatsgrad der Kolloide. (Brasserie et Malterie 20. 161—64.177—80. 
5/9. 1930.) K o l b a c h .

Masakazu Yamada, Ober die ozydierende Wirkung der Gefajie am  IIolz von Crypto- 
meria fiir Saki und Shdyu. Vf. hatte friiher (vgl. C. 1929. II. 585) festgestellt, daB die 
Alkoholosydationen in Sakó u. Shóyu nicht auf Wrkg. yon Bakterien zuruckzufiihren 
sind, sondern auf das Holz von Cryptomeria, aus dem die AufbewahrungsgefaBe 
hergestellt sind. Die gleiehe Wrkg. konnte auch an anderen'Holzern festgestellt werden 
u. zwar an Fichte, Chamae cyparis obtusa, Myrthe (Crape-myrthe), Kastanie, Pflaume, 
Dattelpflaume, Apfel, Maulbeere, Fatsia japonica, Feige, Ahom, Eiche, Cercidiphyllum 
japonicum, Zelkova acuminata, Ebenholz, weiBe Zeder, Abies firma, Celtis sinensis, 
Prunus communis, Kirsche. Das Temp.-Optimum liegt bei 25—50°. Bei Erhitzen im

XII. 2. 181
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Dampf auf 100° oder bei troekenem Erhitzen auf 150° geht die Wirksamkeit yerloren. 
(Buli. Agrioultural Chemical Soc. of Japan 6. Nos. 1—5. 1930. 3 Seiten. Tokinogawa- 
macki bei Tokio, Imp. Brewing Esper. Station. Sep.) H e s s e .

Eduard Jacobsen, Praktische Erfahrungen iiber das verschiedenartige Verhalten 
von W einen, uieindhnlichen und Siifhnoslgelranken in Holz- und Zementfaslagen. (Wein 
u. Hebe 12. 174—78. Aug. 1930.) F r i e s e .

Thomas Kennedy Walker, Einige nauere Ideen iiber die Bewertung des Hopfens. 
Dio antisept. Wrkg. der Hopfenharze, wio sie im Hopfen enthalten sind, kann ver- 
haltnismaBig einfach nach der biolog. Methode des Vfs. (C. 1926. II. 120) ermittelt 
werden. Dem Studium der Veranderungen der antisept. Kraft wahrend des Brau- 
prozesses stehen experimentelle Schwierigkeiten entgegen, die erórtert werden. Vf. 
hat einen Bacillus isoliert, der in  alkoh. Lsgg. yon der Starkę des Bieres n. gedeiht 
u. der sich deshalb ais Testorganismus fiir die Unters. der antisept. Wrkg. der Hopfen- 
harzo im Bier eignen diirfte. (Journ. Inst. Brewing 36. 440—46. Sept. 1930.) K o l b .

John Monteath Guthrie und George Gilmour Philip, Eine. colorimetrisclie 
Methode zur Besłimmung der Weichharze des Hopfens. In methylalkoh. Lsg. gibt Uranyl- 
acotat mit dem a- u. /?-Weichharz des Hopfens eine intensiye orangegelbe Farbung. 
1 Teil cc-Harz in 700000 Teilen Methanol kann noch sicher festgestellt werden. Die 
Farbkraft des a-Harzes ist etwa 4,1-mal starker ais die des /S-Harzcs. Mit Hilfe des 
HELLlGE-Universalcolorimeters u. einer Vergleichslsg. von a-Harz kann die Farbkraft 
der Gesamtweichharze des Hopfens bestimmt werden. Da das Yerhaltnis 4,1: 1 auch 
dem Yerhaltnis der antisept. Wrkgg. der beiden Weichharze entspricht, so ist die Farb
kraft der Gesamtweichharze ein MaB fiir die antisept. Wrkg. des Hopfens. Aus dem 
gravimetr. ermittelten Gesamtweichharzgeh. u. aus der Gesamtfarbkraft laBt sich 
mit Hilfe der Proportion a-Harz: /3-Harz =  4,1: 1 der Gch. an a- u. p -Harz berechnen. 
(Journ. Inst. Brewing 36. 455—59. Sept. 1930. Edinburgh, Fountain Brewery.) K o l b .

G. Chabot, Die Metlioden der Malzanalyse. Bericht iiber die yon einer Kommission 
belg. Fachleute fiir die Handels-Malzanalyse empfohlenen Methoden. Die Vorschlage 
lehnen sich vielfach an die von den kontinentalen Analysenkommissionen in Salzburg 
yereinbarten Vorschriften an. (Buli. trimestr. Assoc. anciens Etóves Ecole Superieure 
Brasserie Univ. Louvain 30. 79—84. Juli 1930.) K o l b a c h .

F. Stockhausen und E. F. Rothenbach, tfber die Bestimmung der Wasserstoff- 
ionenlconzenlration in Bier und Bierwiirzen. Vff. teilen mit, daB sich die Chinhydron- 
elektrode nicht zur Messung der Pufferkapazitat yon Bier u. Bierwiirzen eignet, da 
bei diesen Lsgg. erhebliche Abweichungen bei yergleichenden Messungen zwischen 
Wasserstoff- u. Chinhydronelektrode gefunden wurden. (Ztschr. analyt. Chem. 81. 
392. 1930.) WiNKELMANN.

Friedrich Franz Nord, Berlin, Verfahren zur Steigerung der Reaktionsgeschmndig- 
keit enzymatischer Prozesse, dad. gek., daB durch Behandlung von Aktor oder Substrat 
oder beiden mit N20 , C,H2, C2H4, C3H|j, C4H 8, C«Hi0 oder sonstigen ungesatt. KW-stoffen 
oder dereń Gemischen u. Lsgg. eine Erhohung der Zellpermeabilitat herbeigefiihrt u. 
auf dem Aktor oder dem Substrat oder beiden eine schiitzende Adsorptionsschicht 
erzeugt wird, wobei der Aktor yor seiner Beriihrung mit dem Substrat eine YergroBerung 
seiner Oberfiache erfahren kann. (D. R. P. 507 511 KI. 6b vom 4/6. 1927, ausg. 17/9. 
1930.) M. F. M u l l e r .

Olga Klara Sauer, Gotha, Verfahren zur Hersłellung von Trockenhefen, dad. gek., 
daB man sterile Nahrlsgg. im Vakuumapp. mit Hofen impft, liingere Zeit dort unter 
Innehaltung geeigneter Tempp. stehen laBt, yon Zeit zu Zeit die C02 u. den A., die sich 
gebildet haben, abtreibt u. schlieBlich die FI. in bekannter Weise ebenfalls durch Ab- 
treiben entfernt. (D. R. P. 507 402 KI. 6a yom 10/5.1927, ausg. 16/9.1930.) M. F. Mii.

Gottfried Jakob, Perłach b. Miincben, Verfahren zum Reinigen von Malz durch 
Behandlung der Oberfiache des Malzes im ganzen Korn mit HeiBwasser von Anschwanz- 
temp. oder noch hoherer Temp. oder mit einem Dampfstrahl, um neben den gesamten 
auBeren Verunreinigungen auch die erst bei hoherer Temp. sich losenden Spelzenstoffe 
abzutrennen u. durch Nachwasche zu beseitigen. Dem HeiBwasser werden eventl. 
Alkali, Sauren oder dgl. Losungsm. zugesetzt, dereń Entfernung durch Nachwasche 
geschehen kann. (D- R. P- 507 403 KI. 6b vom 29/7.1927, ausg, 18/9.1930.) M. F. Mu.

Bergedorfer Eisenwerke Akt. - Ges. Astra-Werke, Sande b. Bergedorf, Hamburg, 
Verfahren zur Bereitung von Wiirze aus mehr oder weniger geschaltem u. dann ge- 
ąuetschtem Malz nach Patent 485547, dad. gek., daB die beim Zentrifugieren der durch
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Auswasehen der Treber gewonnonen Wurze erhaltonen Trebor ausgewasehen u. zentri- 
fugiert werden. Die bei einem naelifolgendon Zentrifugieren erhaltonen, von festen 
Vorunreinigungen befreite Wurze wird ais Auslaugefl. fiir die Treber einer bei einem 
vorhergehenden Zentrifugieren erhaltonen, feste Verunreinigungen aufweisonden Wiirze 
venvendet. (D. R. P. 507 513 KI. 6b vom 2/4. 1925, ausg. 17/9.1930. Schwed. Prior. 
5/5. 1924. Zus. zu D. R. P. 485 547; G. 1930. I. 765.) M . F. M u l l e r .

Gottfried Jakob, Porlach b. Miinohen, Yerfdhren zur Wiederverwendung der Bitter- 
stoffe aus dem Trub durch Auslaugen m it W. u. Verwendung des entstohenden Bitter- 
wassers bei spatoren Suden ais Maisch- oder Anschwanzwasser. (D. R. P. 507 512 
KI. 6b vom  23/1. 1929, ausg. 17/9. 1930.) M. F . M u l l e r .

Willy Dehmel, Borhn, Verfahren zur Herstellung von hoclncertiger, insbesondere 
zum Farben von Branntwein geeigneter Couleur unter Yerwendung von Maiszucker- 
raffinade ais Ausgangsprod., dio mit einer geringen Menge Na-Acetat u. wenig W. 
vermischt bis zur dunklen Braunung erhitzt wird. (D. R. P. 507 404 KI. 6b vom 
19/6. 1927, ausg. 16/9. 1930.) M. F . M u l l e r .

Societe du Cremant Franęais, Frankreich, Herstellung von sterilem Schaumwein 
durch Abziehen des unter AusschluB von Luft u. unter geringem Druek vergorenen 
Weines auf Flaschen ebenfalls unter AusschluB von Luft u. unter Tiefldihlung. Einige 
Abbildungen erliiutern den Gang des Verf. (F. P. 684 899 vom 14/2. 1929, ausg. 
2/7.1930.) M . F. M u l l e r .

Carl Mauler, Wien, iibert. von: Josef Parschik, Herstellung eines nichtalkohólischen 
Getrankes. Starkehaltige Korner, wie Gerste, Weizen, Hafer, Mais, Reis, Hirse u. a., 
werden in Malz verwandelt, u. zwar nur so kurze Zeit gemalzt, daB noch ein Teil der 
Starkę nicht verzuckert ist, was durch Zusatz von Jod-Jodkaliumlsg. in bekannter 
Weise erreicht wird. Der MalzgrieB wird mit drei Teilen W. gemiseht u. unter Er
warmen u. Ruhren einer onzymat. Zers. unterworfen. Um die weitere Bldg. von  
Zucker in der Maische zu verhindern, wird die Maischmasso % Stde. auf 80° erwarmt. 
Daim wird die FI. abgotrennt u. eine Wiirze mit einem Extraktgeh. von 8 bis 10% 
Balling erhalten. Naeh dem Abkiihlen wird eino Hefe zu der Wiirze zugesetzt, die 
den Malzzucker kraftig vergart u. dabei abor wenig wachst, z. B. Brennereihefe. 
Wenn etwa 2% des Wiirzcextraktes Yergoren sind, wird die Garung durch Entfemen 
dor Hefo unterbrochen. Dann wird die FI. gehopft u. der bei der Garung entstandene 
Alkohol durch Erwarmen ontfernt. Die filtrierte Wiirze wird dann einer Sauregarung 
unterworfen, z. B. mit Sauerteighefe; dabei wird z. B. ein Getrank mit 0,25% Milch- 
siiuregeh. erhalten, das naeh dem Filtrieren mit C02 unter Druek gesatt. wird. (A. P. 
1 774 399 vom 13/6. 1929, ausg. 26/8. 1930. Oe. Prior. 26/4. 1928.) M . F. M u l l e r .

XVI. N ahrungsm ittel; Genulimittel; Futterm ittel.
C. F. Bardorf, Kolloide in Krystallzucker. Zur Erkliirung der bei der Bereitung 

kohlensaurer Fruchtsaftgetriinke durch Zusatz von Krystallzucker manchmal auf- 
tretenden Flockungs- bzw. Koagulierungserscheinungen Y ersu eh t Vf. an 10 ver- 
sehiedenen Zuekerproben Beziehungen zwisehen dem Aschengeh. der Zucker u . den 
entstehonden Triibungen herauszufinden. Seine Verss. lassen jedoch bestimmte Sehliisso 
nicht zu; es seheint mehr auf dio Natur ais auf die Menge der Kolloidsubstanzen anzu- 
kommen. (Ind. engin. Chem. 22. 907. Aug. 1930.) T a e g e n e r .

Paul Koenig, Die Gewinnung naturlicli nicotinfreier, nicotinarmer vnd nicotinreicher 
Tabakę. Es gelingt durch ziichter. MaBnahme, Tabaksorten mit konstantemNicotingeh., 
der bei emzelnen Sorten nur 0,2—0,3% betragt, zu gewinnen. (Umschau 35. 802—03. 
4/10. 1930. F orchheim-Karlsruhe, Tabakforschungsinst.) W a d e h n .

J. Tauler, S. Koldćek und A. Karakoz, Einflu/3 der Zugarbeit auf die Sekretion 
und Zusammcnseizung der Milch bei Milchkiihen. (Vśstnfk Ćeskoslovenske Akad. 
Zemedelske 5. 703—04. 1929.) M a u t n e r .

Otakar Laxa, Die Milch des Silberfuchses. Dio naeh Angabe 5 Wochen naeh 
der Geburt neuerdings (ygl. C. 1930. I. 1715) entnommene Mileh ergab die Zus.: 
W. 81,88, Fett 5,42, Casein 0,51, Albumin u. Globulin 6,20, Zucker u. Extraktstoffe 5,11, 
Asche 1. 0,69, unl. 0,19%- Verhaltniszahl naeh Y lE T n  12,7:10,4:1,8. (Ann. Falsi- 
fications 23. 404. Juli-Aug. 1930. Prag.) G r o s z f e l d .

Nicolaus King, Kolloidchemie der Butter. Ein Beitrag zur „Histologie der technischen 
Stoffe“. Zusammenfassender Berieht der wesentliehen Resultate kolloidehem. Butter-

381 *
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forscliung unter Beriicksichtigung der Ergebnisse eigener Unterss. des Vf. (vgl. C. 1930. 
I. 3370. II. 1155). (Kolloid-Ztschr. 52. 319—32. Sept. 1930. Tallinn [Reval].) L in d .

Jan Hampl, Refraktometrischc Bestimmung des Zuckergehalts in Futterruben fur 
Zweclce der Selektion. Der refraktometr, bestimmto Geh. an 1. Trockensubstanz ist 
annahemd proportional dem Zuckergehalt. Da der Zuckergeh. nieht polarimetr. 
bestinimt werden kann, kann dio refraktometr. Best. der gesamten Trocken
substanz ausgefiihrt werden. (Yestiuk Ceskosloyenske Akad, Zemćdelske 5. S4G—49.
1929.) __________________  M a u t n e r .

H. Bollmann und B. Rewald, Herstellung von Backwaren. Statt des iiblichen
Eigelbes oder Eettes bei der Herst. des Teiges yerwendet man eine Mischung aus 
Speisefett u. einer goringen Menge Lecithin. Beispielsweise besteht die Mischung aus 
900 g Butter u. 100 g Sojalecithin oder 200 g Lecithin in 800 g Margarineemulsion. (E. P. 
328 075 vom 23/2. 1929, Auszug yeróff. 15/5. 1930.) S c h u t z .

Augmentine Holding (S. A.), Lausanne, Schweiz, Herstellung von Brot. (D. R. P.
507 398 KI. 2c yom 22/4. 1927, ausg. 17/9. 1930. — C. 1929. I. 1061 [Belg. P. 
350623].) M . F. M u l l e r .

Automatic Bread Baking Co. Ltd., Francis Hawkins und Wilhelm Muller, 
Sidney, Verfahren und Einriclitung zur Behandlung von frisch gebackenem Brot, um das- 
selbe sofort yerpackungsfahig zu machen, darin bestehend, daB das frisch gebaekene 
Brot in eine Vakuumkammer gebracht wird, um dio ubersehussige Feucbtigkeit in 
Form von Dampf abzusaugen. An Hand mehrerer Abbildungen ist die Einrichtung 
besehrieben. (Aust. P. 20 504/29 yom 6/6. 1929, ausg. 1/7. 1930.) M . F. M u l l e r .

K. P. Wanklyn und F. Stacey, Birmingham, Behandlung von Weizenkeimen. 
Zwecks Herst. eines Nahrungsmittels werden die Weizenkeime in einem GefiiB unter 
yermindortem Druck etwa 8 Stdn. bei 135° F  erwarmt, um alle Feuchtigkeit daraus 
zu entfernen, ohne die Vitamine u. andere Nakrstoffe zu zerstoren. Nach dieser Behand
lung werden die Korner auf Mehl oder Flocken yerarbeitet. Die aus dem GefaB entfernte 
Luft kann durch N» ersetzt werden. (E. P. 332847 vom 31/10. 1929, Auszug veroff. 
21/8. 1930.) " S c h u t z .

Heinrich Zellner, Berlin, Herstellung einer matehaltigen Schokolade, dad. gek., 
daB man getrocknete u. gcpulverte Mateblatter mit den iibrigen Bestandteilen zur 
Herst. von Schokolade innig yermischt u. durch mehrfaches Unterbrechen des Arbeits- 
ganges durch Abkuhlung die unangenehmen Gesehmacksstoffe beseitigt. (D. R- P-
507 726 KI. 53 f yom 26/11. 1927, ausg. 19/9. 1930.) S c h u t z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Vierling,
Ludwigsliafen a. Rh.), Verfahren zum Fermentieren von Tabaken, dad. gek., daB man 
dem Tabak Lsgg. mit Pufferyermogen, insbesondere von Phosphaten, Citraten u. dgl., 
zusetzt u. darauf die Fermentierung in iiblioher Weise durehfuhrt. — 100 Zentner 
Tabak werden mit etwa 100—150 1 einer Pufferlsg. bespriiht, die auf 100 1 W. 9,5 kg 
KH.,P04 u . 0,5 kg K„HP04 enthalt. Der so yorbehandclte Tabak wird in iiblicher 
Weise fermentiert. '(D. R. P. 507 604 KI. 79c vom 25/2. 1927, ausg. 18/9.
1930.) M . F. M u l l e r .

C- H. Boehringer Sohn, Nieder-Ingelheim, Backpulver, bestehend aus einem
sauren Bestandteił u. Bicarbonat u. gegebenenfalls aus noch anderen fiir die Back- 
pulyerherst. gebrauchlichon Stoffen, wie Weinstein, sauren Phosphaten, milchsaurem 
Kalk, Trennungsmittel u. dgl. Der saure Bestandteił besteht aus krystallin. Weinsaure, 
die zwcckmaBig auf móglichst gleichmaBige, etwa 0,1—0,5 mm groBe KorngróBe ge- 
hracht worden ist u. die nach an sich bekannter Art mit Schutzstoffen, z. B. Paraffin, 
unter Bewegung, z. B. in Drehtrommeln, boi Tempp. behandelt wird, welche oberhalb 
des F. des Schutzstoffes, aber unterhalb des Zersetzungspunktes der Weinsaure liegen. 
<D. R. P. 507 399 KI. 2c yom 2/12. 1926, ausg. 16/9. 1930.) M . F. M u l l e r .

Sydney Meat Preserving Co. Ltd., ubert. yon: Colin Mark Gibson Friend, 
Neu-Sud-Wales, Konservierung von Nahrungsmitteln. Um bei dem Konseryieren yon 
Fleisch u. dgl. in yerzinnten Biichsen eine Dunkelfarbung desselben zu yerhiiten, wird 
das Floisch wahrend oder nach der Erhitzung in eine yerd. Lactoselsg. getaucht. (Aust. P. 
21193/1929 vom 12/7. 1929, ausg. 27/5. 1930.) S c h u t z .

Salamon Szekely, Budapest, Weitere Verarbeitung von an Nahrstoffen angereicherter 
Milch nach dem in D. R. P. 488 848 geschiitzten Verf., dad. gek., daB dieselbe zweck- 
maBig nach dem Pasteurisieren in an sich bekannter Weise mit Milchsaure oder Yoghurt-
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kultur geimpft u. yergoron wird. (D. R. P. 507 725 KI. 53 e vom 17/4. 1927, ausg. 
19/9. 1930. Zus. zu D. R. P. 488 848; C. 1930. I. 1398. S c h u t z .

Noel Fetherston, Kunstliche Sahne. Man emulgiert Milch, Eigelb, in neutr. Ol 
oder Feit u. setzt eino konz. Lsg. von Vitamin G u. Z), bzw. aktiviertem Ergosterin 
hinzu. (Aust. P. 23 883/1929 vom 29/11. 1929, ausg. 1/7. 1930.) S c h u t z .

Erich Vetter, Berlin, Yerfahren und Einrichtung zur Heubereitung, 1. dad. gek., 
daB die frisch geschnittenen u. gehackselten Futterpflanzen in diinner Schieht auf leicht 
fahrbaren Hiirden ausgebreitet werden, die je nach der Witterungslage in einer eigens 
zur Aufnahme dieser Hiirden eingerichteten Trockenscheune iiber- u. nebeneinander 
aufgestapelt oder aber auf besonderen AnschluBgleisen ins Freie gefiihrt werden. — 
10 weitere dio Vorr. befcreffende Anspriiehe. (D. R. P. 506 931 KI. 82 a vom 20/7. 1928, 
ausg. 11/9. 1930.) D r e w s .

Mason Alf alf a Process Co., Philadelphia, Herstellung eines Vlieses aus Griin- 
futlerstoffen zum Zwecke der Trocknung auf endlosen Fórderbandern, 1. dad. gek., 
daB das Gut, bevor es dem trocknenden Fórderband zugefiihrt wird, in einem senk- 
recliten Schacht geformt wird. 2. dad. gek., daB das in kurze Langen geschnifctene Gut 
in den Schacht eingebracht u. unter seinem Eigengewicht auf die gewiinschte Dichte 
gepreBt wird, bevor es dem trocknenden Fórderband iibergeben wird. 3. dad. gek., 
daB der Gutstrang nach der Formung in wagerechter Lagerung den Trockengasen 
ausgesetzt wird. — 2 weitere auf die Vorr. beziigliche Anspriiehe. (D. R. P. 508 463 
KI. 82a vom 18/8. 1927, ausg. 27/9. 1930. A. Prior. 18/8. 1926.) D r e w s .

XVII. Fette; W achse; Seifen; W aschmittel.
Lothar Hock und Carl Ludwig Nottebohm, Physikalisch-chemische Unler- 

suchungen an elektrisch polymerisierten Olen ( Voltolverfahren). M it einer Bemerkung 
iiber die Losungswarme von Kautschuk. Zur Unters. gelangten in der Hauptsache Leinól, 
Lackleinól u. Ruból. Die Vers.-Methodik lohnt sich in ihrem elektr. Teil an die von 
F r o m a n d i  beschriebene (C. 1929. I. 701) an. Die Ole wurden so lange „voltolisiert“, 
bis sich gelartige Prodd., „Voltolfisclio“ oder „Voltolfaktis“, im elektr. Entladungsraum 
an den Glaswanden des Voltolrohres abzuscheidon begannen (ca. 7—8 Stdn.). Um 
einen tieferen Einblick in die Vorgango beim „Voltolisieren“ zu gewinnen, wurden 
charakterist. physikal. u. chem. Kennzahlen, Viscositat, Brechungsesponent, mittleres 
Mol.-Gew., JZ., von Stunde zu Stunde ormittelt. Dio gelartigen Endprodd. („Yoltol- 
fische“) stellon offenbar das Endprod. der Polymerisation dar; sie sind unl. u. ihro 
C- u. H-Werte weisen in ihrem Verhaltnis gegeniiber denen des Ausgangsmaterials 
eine gewisso GesetzmaBigkeit auf, die durch dio Gasatmosphare beeinfluBt wird: eine 
Abnahmo des Verhaltnisses trat nur boi Einlcitung von H2 auf, wahrend beim Ein- 
leiten von H,S unter gleichzeitiger Bindung von S (4—6%) das Yerhaltnis O: H das 
gleiche wie beim Rohól blieb. Der so erhaltene Yoltolfaktis fiihlte sich sehr trocken 
an u. wies eine groBe therm. Bestandigkeit auf. Die Annahme einer Faserstruktur 
auf Grund der kettenfórmigen Struktur der O lm o lek e ln  fand im Róntgendiagramm 
keino Bestatigung, da dio geringe Delmbarkeit des Voltolfaktis einem Zustandekommen 
von Interferenzen ungiiastig sein dtirfte. Der fl. bleibende Anteil der elektr. behandelten 
Ole erfuhr unter dem EinfluB der hochgespannten Wechselstróme eine Erhóhung des 
Brechungsexpononten u. eine Erniedrigung seiner JZ., eino Erscheinung, die zunachst 
einen Widerspruch darstellt, die aber infolge gleichzeitigen Ansteigens auch des Mol.- 
Gew. u. dor D. ganz im Einkiang mit dor Additivitat des Brechungsvermógens steht. 
Der Yerlauf dieser Kennzahlen fiihrt zur Yorstellung eines micellaren Aufbaues der 
Voltolóle, der durch Unterss. iiber die Abhangigkeit des mittleren Mol.-Gew. vom 
Lósungsm. u. dio Lsgs.-Warme der Olo in verschiedenen Lósungsmm. nachgcwiescn 
wird. E in  Vergleich der mittleren Mol.-Geww. von 7-std. behandeltem Leinól (Endól) 
in Bzl. (1537) u. Menthol nach R a s t  (1291) zeigte, daB das Menthol dio Bldg. groBer 
Micellen beeintrachtigt. Boi Mol.-Gew.-Bestst. nach R a s t  mit Palmitinsaure ais 
Lósungsm. die in ihrem chem. Aufbau der zu lósenden Substanz ahnelte u. nur eine 
geringe trennende Wrkg. auf dio micellaren Aggregate ausiiben kann, weil die v a n  DER  
W A A L Sschen Krafto von ahnlicher GróBenordnung u. Art sind, zeigte sich das ent- 
gegengosetzto Ergebnis wie bei Menthol (2488 gegeniiber 776 fiir das Ausgangsól); 
es wurde ein fast doppelt so groBes Mol.-Gew. wie dort gefunden. Campher ais Lósungsm. 
ergab nach der R A ST schon Methode ein kleineres mittleres Mol-Gew. (1098), da das 
Dipolmoment des Camphers jedenfalls noch gróBer ist ais das des Menthols, wahrend
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Athylenbromid zu eiaom Mol.-Gew. von 1689 fiihrte. — Im Sinne der Tatsache, daB 
bei der Aufl6sung der Ole in yerschiedenen Losungsmm. Aggregate verschiedencr 
GroBe zur Auflósung kommen, u. daB infolgedessen der EinsteUung dieser Gleichgeww. 
joweils auch eine verscliiedeno Wiirmetonung entsprechen muB, wurden Losungs- 
warmen der Ole in Bzl. u. Menthol bestimmt. Vorverss. zur Ermittelung der Losungs- 
warme von Reinkautschuk in polaren Losungsmm. verliefen zunachst noch ergebnislos. 
(Kollodchem. Beih. 31. 185—221. 10/7. 1930.) F r o m a n d i .

E. W. Diener und S. Werthan, Eine Methode zur Bestimmung der waliren Sdure- 
zalil von Olen, Fimissen, fliissigen Trocknern und Seifen. Das Yerf. soli Ungenauig- 
keiten durch die Dissoziation metali. Seifen ausschalten. Die Metalle werden ąuanti- 
tativ ais Oxalate abgeschieden. Man lost das Muster in A.-Bzn., setzt iiberschussige 
Vł0-n. alkoh. Oxalsaurelsg. zu u. titriert mit Vio'n- KOH auf Phenolphthalein zuruck. 
Tabelle der Vers.-Ergebnisse. (Drugs, Oils Paints 46. 127. Sept. 1930.) K o n i g .

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose;
Kunststoffe.

Walther Herzog, Uber die Bekampfung von TextilscJiadlingen mittcls Blausaure. 
Zur Bekampfung tier. Sckadlinge in Textilien, Leder oder Biichern hat sich die Blau- 
sauro am besten bewahrt, zumal sie Fascrn u. Metalle nicht angreift. In Deutsehland 
wird sie ais „Z y  k 1 o n B “ angewandt, indem man 2 Teile Kieselgur mit 1 Teil CNH 
trankt; zur Warnung wird ein Reizmittel, Chlorameisensiiureester oder Bromessig- 
sauremethylester zugegeben. Die Konz. in den vergasten Raumen betragt 0,1—0,2 Vol.- 
Prozent. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 641— 43. 24/9. 1930.) FRIEDEM ANN.

— , Das Aiiblauen in der Baumwollbleiclierei. Um ein volles SclmeeweiB zu erhalten, 
pflegt man die gebleichte Ware im letzten Spiilbad oder in der Appretur zu blauen; 
hierzu ist Ultramarin, Pariserblau u. die teure Smalte brauchbar. Bei Apparaten- 
bleiche hat sich das alte Borlinerblau den bas. Teerfarbstoffen u. dem Indigocarmin 
iiberlegen gezeigt. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 649—50. 24/9. 1930.) F r i e d e m a n n .

— , Seife in ihren Beziehungen zum Reinigen von Wolle. Die Yerunreinigungen 
der Rohwolle werden genannt u. der Begriff ,,reine Wolle“ diskutiert. Dann wird 
die quantitative Best. des Wollfetts durch Extralrtion mit A. im Soxhlet beschrieben u. 
schlieBlich dargelegt, daB die Entfettung der Wolle mittels Alkali u. Seife nicht voll- 
standig sein diirfe, sondern daB im Interesse der Spinnfahigkeit u. Weichheit je nach 
Art u. Verwendung l/2—2% Wollfett in der Wolle bleiben mussen. (Dyestuffs 31. 
84— 87. 101—05. Dyer Calico Printer 64. 29—31. 271—72. Sept. 1930.) F r i e d .

Ralph Hart, Der EntbastungsprozeP der Seide. I. Einflup von Seife und anderen 
Alkalien auf Seidensericin. Yf. legt durch Verss. dar, daB beim Entbasten von Seide 
mittels Seife ein starker Ruekgang an Fettsauren u. vor allem an Alkali in der Seifen- 
lsg. stattfindet, was sich durch die Adsorption von Fett an Seide u. die chem. Wechsel- 
wrlcg. zwischen Sericin u. Alkali erklart. Eine kleine Menge Sericin ist in k. Alkali
1. u. zwar nach den stochiometr. Verhiiltnissen ais Fettsaure. (Ind. engin. Chem. 22. 
980—83. Sept. 1930.) F r i e d e m a n n .

Ralph Hart und George W. Searell, Der Entbastungsprozep der Seide. II. Seife 
und Ol ais Entbastungsagenłien. (I. vgl. vorst. Ref.) Das Entbasten mit Emulsionen 
aus Seife mit 01iven- oder Klauenol wird untersucht u. auch hier das Auftreten frcier 
Fettsauren festgestellt. Fiir Wirlnvaren gibt man der Seife vorteilhaft Natrium- 
earbonat bei, damit nicht durch freie Fettsaure die Maschinennadeln zerstórt werden. 
(Ind. engin. Chem. 22. 984—85. Sept. 1930.) F r i e d e m a n n .

Milton Harris und Treat B. Johnson, Studie uber Seidenfibroin in dispergiertem 
Zustande. Das Fibroin unterliegt bei der Lsg. in konz. Salzlsgg. zweifellos einem 
gewissen Abbau. Wahrscheinlich ist im natiirlichen Fibroin eine labile Peptidbindung 
vorgebildet, die beim Losen zerfallt; ein weiterer Abbau findet auch beim Kochen 
nicht statt. Das Fibroin besteht nach vielen Analysen aus Monoaminosauren, wahr
scheinlich in Polypeptidanordnung. Natiirliches Fibroin wird von Bakterien nicht 
angegriffen, hingegen wird kolloidal gel. leicht von Enzymen, wie Trypsin, verandert. 
(Ind. engin. Chem. 22. 965— 67. Sept. 1930.) F r i e d e m a n n .

Adamek, tlber Einsclilusse im ferligen Papier, besonders Packpapier. WeiBe 
Fleclten in Packpapier hatten ihre Ursache in schleclit ausgewaschenem Zellstoff, 
der Quarz, Calciumsulfit u. Kocherkitt enthielt. (Wchbl. Papierfabr. 61. 1189—90. 
13/9. 1930.) F r i e d e m a n n . -
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Warren F. Moore und William R. Willets, Zur Bewertung europaischer Zell- 
stoffe. Fur eine Reihe von Sulfit- u. Kraftzellstoffen werden die physikal. Daten, vor 
allem das Verh. bei der Mahlung festgestellt. Bei der Priifung von ungetrockneten u. 
im Ofen getroekneten Stoffen fand sich meist ein Riickgang der Hydratationsfahigkeit u. 
Faserfestigkeit bei den getroekneten Zellstoffen. Gemische von schnell u. langsam 
mahlbaren Stoffen verhielten sich der Berechnung gemafi. Bei lange gelagerten Zell
stoffen bemerkt man ein deutliclies Sinken der ,, M u 11 e n z a h 1 “ u. der Mahlbarkeit. 
Kraftzellstoffe hydratisierten sich schwerer ais Sulfitstoffc. Zum SchluB werden eine 
Reihe einzelner Analysendaten gegeben. (Paper Trade Journ. 91. Nr. 11. 78—81. 
11/9. 1930.) F r i e d e m a n n .

D. F. J. Lynch, Einflu/3 der feinen Verteilung auf die Loslichkeit von Cellulose. 
Auf die Loslichkeit von Cellulose in k., konz. NaOH hat der Verteilungsgrad keinen 
EinfluB, hingegen lóst sich sehr fein verteilte Cellulose in h. verd. NaOH leichter ais 
solche, die z. B. mit der Schere fein geschnitten ist. (Ind. engin. Chem. 22. 952—53. 
Sept. 1930.) F r i e d e m a n n .

W. Boyd Campbell und Lloyd M. Pidgeon, Die Hydratation der Cellulose beim 
Mahlen. (Vgl. auch C. 1930. I. 3505.) Es wird untersucht, ob dio Erscheinungen, 
die beim Mahlen des Zellstoffs, u. zwar besondeis auffallend bei der Herst. von ,,Pcr- 
gamynstoff“ auftreten, eine wirkliche Hydratation sind, d. h. ob W. ins Cellulose- 
molekiil eintritt oder ob eine feste Lsg. vorliegt oder ob os sich nur um einen mechan. 
Vorgang- handelt. Da eine Fixierung von W. eine Abnahme des n. Dampfdrucks des 
Zellstoffs zur Folgę haben muBte, so wurde dieser mit sehr empfindlichen Lnstrumenten 
gemessen u. gefunden, daB keine Abweichung, also auch keine chem. Fixierung von W. 
statthat. Es handelt sich vielmehr lediglich um eine starkę VorgróBerung der Ober- 
flache, wodurch die Krystallisationskrafte der Cellulose so gesteigert werden, daB 
die bekannte starkore Faserbindung im gemahlenen Stoff dadurch erklarlich wird. 
(Technologie u. Chemie d. Papier- u. Zellstoff-Fabrikation 27. 117—24. Beilage zu 
Wchbl. Papierfabr. 61. 13/9. 1930.) F r i e d e m a n n .

S. I. Aronovsky und Ross Aiken Gortner, Der Kochprozefi. II. Dos Kochen von 
Holz mit Natriumcarbonat. (I. vgl. C. 1930. I. 3262.) Bei den Verss. wurde Aspen- 
holz im Verhaltnis 3: 100 mit Na2C03-Lsg. von 20 bis 40°/o zwei bis zwolf Stdn. bei 170 
bis 186° gekocht, nebenher, zum Vergleich, auch mit reinem W. Es zeigte sich, daB 
Soda erheblich gróBere Mengen Lignin aus dem Holz zieht ais es W. tut, hingegen 
lósen sich Pentosane nur sehr wenig in Na2C03. Im Kondenswasser fand sich kein 
Furfurol. (Ind. engin. Chem. 22. 941—45. Sept. 1930.) F r i e d e m a n n .

G. Druce, Die weniger bekannten Cellułoseester. Kurze Zusammenstellung einiger 
auBer don Nitraten u. Acetaten bekannter Cellułoseester. (Rayon Record 4. 841. 8/9. 
1930.) K r u g e r .

Fritz Ohl, Celluloseacetat w id Acetatseide aus Zellstoff. (Jentgen’s artificial Silk 
Rev. 2. 224—26. Juli 1930. — C. 1930. II. 334.) K r u g e r .

Jackson Burgess, Der Razek-Mulder-Farbenprufer fiir Papier. Das zu priifende 
Muster wird mit weiBem Licht lcraftig bcstrahlt. Das vom Muster reflcktierte Lieht 
geht durch ein Spelctrometer, das es in ein Spektrum zerlegt. Durch einen drehbaren 
Spiegel wirft man nun das Spektrum Farbę fiir Farbę auf eine photoelektr. Zelle, 
dio ein Galvanoskop ansprechen liiBt. Diese durch Sondervorr. stark vergróBerte 
Bewegung wird durch oinen kleinen Spiegel am Galvanoskopzeiger auf einen Photo- 
filmstreifen projiziert, der mit, dem Zeigerspiegel synchron geht. So entsteht auf dem 
Film ein Kurvenbild, das fiir die betreffende Farbę charakterist. ist. Besonders zur 
objektiven Best. von WeiB ist der App. wertvoll. (Paper Trade Journ. 91. Nr. 11. 
69—70. 11/9. 1930.) F r i e d e m a n n .

Bjarne Johnsen und Charles Reese, Bewertung von Cellulosćhólz. Die Unter- 
schiede bei der Vorarbeitung von Holz verschiedener Standorte werden an einer Reihe 
von Koch- u. Bleichverss. an Sprossenfichte u. Balsamtanne dargelegt. Besonders 
wird auf das sehr rerschiedene Gewicht des Raummeters hingewiesen. (Paper Trade 
Journ. 91. Nr. 11. 66—68. 11/9. 1930.) F r i e d e m a n n .

Max Bergmann und Hans Machemer, Charakterisierung tećhnischer Cellulosen 
durch die Jodzahl. (Vgl. C. 1930. I. 1922.) Die Jodzahl ist zur chem. Charakteristik 
techn. OeWufosepraparate geeignet; Vorteile vor der Kupferzahlbest.: gróBere theoret. 
Durchsichtigkeit, einfachere Handhabung, sclionendere Alkalibehandlung der Cellulose. 
Die fein gepulverte, nótigenfalls entfettete, lufttrockene Substanz wird in einer Glas- 
kugelmiihle mit eingeschliffenem, in der Mitte mit einer Offnung zum Titrieren ver-
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selicnen. Glasdeckel kurze Zeit bis zur gleichmaBigen Verteilung mit 200 ccm 
NaOH yermahlen, 50 ccm Y^-n. Jodlsg. zugesetzt u. nach 4 Stein, ohne Unterbrechung 
der Botation das unverbrauchte J unter Zusatz von 10 ccm Chlf. u. 10 ccm 5-n. H 2SO., 
u. am SchluB von 10 ccm 2°/0ig. Lsg. von 1. Starkę zuriicktitriert. Endwert schon nach 
172-std. Botation ziemlich orreicht. Unters. einer grofieren Anzahl techn. Cellulose- 
u. Acetylcellulosesorten ergibt, daB die Jodzahl ungebleichter Baumwolle beim Bleichen 
zuriickgeht. Ubormercerisierte Baumwolle mit hohem Geh. an alkalilóslichen Stoffen 
u. sehr geringer BeiBfestigkeit hat koine liohere Jodzahl ais guter techn. Kunstseide- 
Zellsloff; die durch die Mercerisierlauge bewirkte Zerstórung fiihrt demnach nicht zur 
Anhaufung freier Aldehydgruppen. Ausgesprochene Vermehrung der reduzierenden 
Gruppen eines Sulfitzellstoffs ( H o e s c h )  bei langerer Behandlung mit 5-n. NaOH. 
Die Best. der Jodzahl fiir die Charakterisierung techn. Zellstoffe u. die Betriebskontrolle 
ihrer Verarbeitung wird empfohlcn. Jodzahl bei techn. Kunstseidezellstoffen viel 
niedriger ais bei manchen Zellstoffen anderer Verwendung. Deutliche Unterschiede der 
Jodzahl techn. Kunstseiden. Acetylcellulosen verschiedener Viscositat zeigten dieselbe 
Jodzahl. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 2304—06. 17/9. 1930. Dresden, Kaiser-Wilhelm- 
Inst. f. Lcderforschung.) K r u g e r .

— , Abscheidung von Cellulose nach der Chlorierungsmethode. 2 g Holzmehl oder 
Zcllstoff werden in einem Filtertiegel bei 105° getrocknet u. im Soxhlet mit einer A.- 
Bzl.-Mischung extrahiert. Dann wird in einen Jenaer Tiegel mit gefrittetem Glas- 
boden gebracht u. 3—4 Minuten mit Chlorgas behandelt. Hierauf wird mit Natrium- 
sulfitlsg. in ein Becherglas gesptilt, im W.-Bad gekocht u. ausgewaschen. Diese Be
handlung muB stets mehrmals wiederholt werden. — Durch Abmessen des Chlors in 
einer MeBbiirette kann die Chlorabsorption von Zellstoffen bestimmt u. damit ihre 
Bleichfahigkeit beurteilt werden. (Paper Trade Journ. 91. Nr. 11. 81—82. 11/9. 
1930.) F r i e d e m a n n .

D. Kriiger und E. Tschirch, Zur Analyse gemischter Celluloseester. (Vgl. C. 1929.
II. 2802.) Zum Nachweis der Essigsdure in Celluloseacetonilraten sind die bekannten 
makrochem. Essigsaurerkk., auch bei vorheriger Dest. aus schwefelsaurer Lsg., wegen zu 
geringer Spezifitat u. zu groBer Empfindlichkeit gegen storende Stoffe ungeeignet. 
Nach Dest. des mit W. verd. scliwefelsauren Verseifungsgemisches (75 Gewichts-%ig. 
HjSO.,) direkt oder mit W.-Dampf, Eindampfen u. Extraktion des Riickstandes mit 
absol. A. laBt sich dagegen im Trockenriiekstand des A.-Extrakts Essigsaure neben 
einem mehrhundertfachen UberschuB an veresterter H N 03 mikrochem. ais Na-Uranyl- 
acetat nachweisen. Dasselbe Yerf. ist auch auf andere gemischte Celluloseester anwend- 
bar; bei gemischten organ. Estern fiihrt jedoch unter Umstiinden auch eine alkal. Ver- 
seifung ohne Dest. zum Ziel. — Uranylreagens: 1 g Uranylformiat; 1 g Na-Formiat; 
1 g 50%ig. Ameisensauro; 3,5 g 96%ig- A.; 3,5 g W.; in brauner Flasche aufbewahren. 
(Kunststoffe 20- 193— 96. Sept. 1930.) K r u g e r .

Niagara Electro Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Gustav Baum,
WeiBenstein a. d. Drau, Óstorreich, Bleichen mit Wasserstoffswperoxyd. Empfindliclie 
tier. Stoffe, wio Ilaare, Felle, Pelze, werden mit yerdampftem Wasserstoffsuperoxyd 
gebloicht. Das zu bleichonde Gut wird in einen geschlossonen Baum gebracht, indem 
sich ein offoner Kessel mit Wasserstoffsuperoxydlsg. yon ca. 30% befindet. Die Bleich- 
kammer wird auf ca. 50° geheizt. Bei Fellen wird das Leder durch Bohandeln mit 
Fott geschutzt. (A. P. 1759 341 vom 9/7. 1928, ausg. 20/5. 1930. Oo. Prior. 30/6.
1927.) S c h m e d e s .

Societe Anonyme pour l’Industrie Chimigue a Saint Denis und Hansgeorg 
Hottges, Frankreich, Seine, Entfetten von Wollgtwcben. Man setzt den Waseh- u. Walk- 
biidern geringe Mengen eines Emulgierungsmittels zu, mit oder ohne Verwendung 
eines organ. Losungsm. Es werden verwendet: Alkylierte aromat. Vorbb., hydro- 
aromat. Sulfonsauren, Naplithalinsulfcmsauren, polysulfonierte Ole, Butylnaphthalin- 
sulfomaure. Ais Losungsmm. kónnen verwendet werden: Chlorierte KW-stoffe, 
Alkohole, Ather u. Ketone. Die Einwirkungsdauer der Bader kann ungefahr um die 
Halfto yerkiirzt werden. (F. P. 676 273 vom 6/6.1929, ausg. 20/2. 1930.) S c h m e d e s .

Henry Dreyfus. England, Entbaslen von Seide, besonders in Mischgeweben zu- 
sammen mit Acetatseide. Man verwendet alkal. Lsgg., dereń pn-Wert zwischen 10,0 
u. 10,5 liegt. Ais alkal. reagierende Stoffe konnen verwendet werden die Silicate, 
Borate, Carbonate, Phenolate oder Kresolate des Li, Na oder K , ferner KOH oder NaOH. 
Den Lsgg. konnen zweekmaBig Seifen oder sulfonierte Seifen u. gewiinschtenfalls auch
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Farbstoffe fur die yorschicdenen Fasern zugesetzt werden. (F. P. 36 014 vom 17/10.
1928, ausg. 1/4. 1930. E. Prior. 15/11. 1927. Zus. zu F. P. 626293; C. 1927. II. 
2788.) S c h m e d e s .

Robert Bunsen Wolf, New York-Manhattan, Verfahren und Vorrichlung zum 
Blcichen von Papier stoff. (D. R. P. 507 585 KI. 55c vom 31/12. 1925, ausg. 18/9. 1930. 
A. Prior. 28/7. 1925. — C. 1929. I I .  1754 [E. P. 251205].) M. F. M u l l e r .

Chemische Fabrik Pott & Co., Dresden, und Ferd. Schoeller, Opladen, Ver- 
fahren zur Herstełlung von Iiarzseifen, Harzemulsionen, A ppretiermassen, Schlichien, 
beispielsweise fiir die Papierleimung, zum Impragnieron beliebiger Kórper, zum Fiillen 
von Hólzern u. dgl., gekennzeicbnet durch die Verwendung von mit Hilfe wss. Lsgg. 
von Sulfonsauren von aromat, mehrkernigen KW-stoffen, dereń Substitutionsprodd. 
bzw. mit Salzen dieser Stoffe in wasserlósliehor Form ubergefuhrtcn Naturharzen u. 
harzartigen Korpern. — Zwecks Entharzung yon Sagespanen worden diese mit oiner 
5%'g. Lsg. yon Isobutyl-p-naplithalimulfonsaure gekocht. —  Harzgeleimtes Altpapier 
wird mit 5—10%ig. Lsg. von Isobutyl-/?-naphthalinsulfonsaure 1 Stdo. boi 50—60° 
nach dem Vermahlen behandelt. (D. R. P. 507 506 KI. 55c vom 26/5. 1925, ausg. 
17/9. 1930.) M . F. M u l l e r .

Gustav Haglund, Stockholm, Verfahren zur Geioinnung von Zełłstoff nach dem 
Natron-, Sulfit- oder Sulfidvorf., dad. gek., daB man eine Alkalisulfatlsg. elektrolyt. 
in  Alka]ihydroxydlsg. u. H2SO.,-Lsg. zerlegt, dio gebildcto Alkalihydroxydlsg. ais 
solche odor gegebenenfalls nach IJmsetzung mit H 2S oder S 02 zur Kochung des Cellulose- 
rohstoffs (Holz) yerwendet u. die gebildete H2S04-Lsg. in dio Kochlauge nach beendeter 
Kochung u. nach Abtrennung der Cellulose einfuhrt, um aus den in der Kochlauge 
enthaltenon Alkalivorbb. wieder Alkalisulfat zuriickzubilden. Dio Kochlauge wird 
nach Zusatz der boi der Elektrolyso gebildeten H2S04-Lsg. mit weiterer H2S04 yer- 
setzt u. eingcdampft, um in an sich bekanntor Weiso dio in der Laugo enthaltenon 
organ. Stoffe zur Ausscheidung zu bringen, woboi gegebenenfalls dio aus der Lauge 
entweichondon fluchtigen organ. Siiuron sowio die ausgetriebene S 02 bzw. H2S auf- 
gefangen werden. Dio mit H2S04 yorsetzte Kochlauge wird nach dem Eindampfen 
u. nach Bofreiung von don ausgefallten organ. Stoffen in an sich bekanntor Weise 
zur Krystallisation gebracht u. sodann werden die erhaltenen Alkalisulfatkrystalle 
nach erneuter Auflosung wiedor der Elektrolyso zugefuhrt, wśihrond die MuttorJaugo 
mit neuen Mengen Kochlauge eingedampft wird, um durch die in der Mutterlauge 
onthaltone uberschiissige H2S04 dio in der Kochlauge yorhandenen organ. Stoffe nieder- 
zuschlagon. An Hand oiner schemat. Zeichnung ist dor Gang des Verf. orlautort. 
(D.R.P.  507 969 KI. 55b yom 24/4. 1928, ausg. 22/9. 1930. Schwed. Prior. 13/5. 
1927J M. F. M u l l e r .

Verein fiir chemische Industrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M . (Erfinder: Roland 
Runkel, Mainz-Mombach), Verfahren zur Herstełlung von Zellsloff aus siark verliolzten 
oder stark inkruMierten peniosanreichen Pflanzenrohstoffen. (D. R. P. 507 869 KI. 55b 
vom 21/5. 1926, ausg. 20/9. 1930. — C. 1930. I- 461 [A. P. 1731112].) M . F. M u l l e r .

Zellstoffabrik Waldhof und Otto Faust, Mannheim-Waldhof, Herstełlung von 
Sulfit- bzw. Bisulfitlosungen aus alkalischen Ablaugen. (D. R. P. 507 523 KI. 12i vom 
10/8. 1928, ausg. 17/9. 1930. — C. 1930. I. 1074 [E. P. 317040].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Caesar 
Stuhlmann und Fritz Mehns, Premnitz, Westhayelland), Verfahren zur Herstełlung 
endloser kunsllichcr Faserstrdnge im fortlaufenden Arbeitsgang, dad. gek., daB der aus 
der Fallfl. kommende saurefouchte Faserstrang mittols einer Spannyorr. moglichst 
stark gespannt wird u. hiorauf wieder entspannt wird, also in schlaffem Zustando 
durch die iiblichen Wasch- u. Nachbehandlungsbader gefiihrt wird. (D. R. P. 507 351 
KI. 29a yom 17/11. 1928, ausg. 15/9. 1930.) E n g e r o f f .

Benno Borzykowski, Herzberg, Harz, Verfahren zur Herstełlung von feinen 
Kunstfaden aus Viscose durch Verspinnen von Viscose in schwaehsaure Fallbader mit 
bohem Salzgeh., dad. gek., daB man frische odor wenig yorgereifto Viscoso mit oinem 
Cellulosegeh. yon 10% u- dariiber, yorzugsweise 12—15%, in schwaehsaure Fallbader 
mit hohom Salzgeh. yerspinnt u. den ersponnenen Cellulosoxanthogenatfaden vor der 
Umwandlung in Cellulosehydrat streckt. (D. R. P- 492279 KI. 29b yom 19/9. 1922, 
ausg. 18/9. 1930.) E n g e r o f f .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Darstdlung 
plastischer Massen aus Cellulosedthern, gek. durch die Yerwendung yon Alkoholen
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der Torpenroihe, gegobenonfalls im Gemisch mit Lósungs- u. Weiehmachungsmitteln. 
(Oe. P. 118 635 vom 4/8. 1928, ausg. 25/7. 1930. D. Prior. 19/8. 1927.) E n g e r o f f .

H. C. M. Ingeberg und A. Vesterlid, Trondhjem, Norwegen, Plastisclie, tliermisch 
und akustisch isolierende Massen, bestehend aus einem Gemisch von 99—50% Stroh 
oder Heu, das durch mechan. Bearbeitung, z. B. in einem Hollander oder durch Einw. 
von Dampf oder irgendcinem Gas unter starkom Druek zorfasert wird, u. 1—50% 
faseriger Cellulose, z. B. Sulfitcellulose. Ein Netzwerk von Stroh, Heu, Metalldriihten, 
gowebtem Materiał, Striclien usw. kann in der M. eingebettet, ferner dio M. gefiirbt, 
feuer- u. wasserfest u. faulnissicher gemacht werden. Man kann sie mit einem Uber- 
zug versehen, der aus einer wss. Suspension yon Cellulose, Holzpiilpe oder Asbestfasern, 
gegebenenfalls im Gemisch mit Bindę- u. Eiillmitteln, besteht. (E. P. 327407 vom 
2/1. 1929, ausg. 1/5. 1930.) S a r r e .

Raybestos Co., Bridgeport, Connecticut (Erfindor: Izador Jacob Novak, Connec
ticut), Bremsbandmassc, bostehend aus einer gowebten Faserstoffgrundlage, dio mit 
einer stabilen Lsg. eines Phenolharzes evontl. zusammen mit Firnis odor chines. Holzól 
oder Gilsonit yerwandt wird. Geeignete Mischungen sind z. B. 80 Teile Firnis, 20 Teile 
Phenolharz n. 200 Teilo Bzl. — odor 60 Toile Phenolharz u. 40 Teile cliinos. Holzól — 
oder 20 Teile óllósliches Phenolharz, 80 Teile Gilsonit u. 150 Teile Bzl. (Aust. P. 
20 538/29 Tom 8/6. 1929, ausg. 8/7. 1930.) M . F. M u l l e r .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Leopold Singer, Allgemeines iiber Vorbehandlung und Entwdssenmg von ólcn. 

(Vgl. C. 1930. II. 1017.) Zusammenstellung von Verff. zur Yorbohandlung — Brechon 
von Emulsionen — u. Entwasserung yon Olen. (Petroleum 26. 868—70. 20/8. 
1930.) H o s c h .

E. Vellinger und L. Hemmer, Zur Adsorption von Farbstoffen durch Mineralol- 
emulsionen. Dio Absorption von Farbstoffen durch Mineralólemulsionen e n tsp r ie h t  
ziemlich genan dor FR EU N D L lC H sohen Gleicliung. —  Die Absorption h a n g t  a b  von 
der Konz. des Farbstoffes u. dem pn der wss. L sg . (Ann. Office Nat. Combustibles 
liquides 5. 295—306. Marz/April 1930.) H o s c h .

Albrecht von Skopnik, Kaltteerstudien. Vf. beschreibt das neuesto Teerpraparat 
fiir don StraBenbau — don Kaltteer, der dio Uborgangsstufo zwisehen HoiBteor u. 
Teeremulsion bildet. Resultate, die die physikal. u. chem. Unters. von Kaltteoren 
ergahen, werden mitgeteilt. (Asphalt u. Teer 30. 944— 46. 27/8. 1930.) HOSCH.

W. Karsten, Die Entwicklung der Vorschriften fiir den Straflenbau. Der Artikcl 
entha.lt die Qualitatsvorschriften fiir StraConteere, hauptsaelilich fiir Oberflachen- 
toerungon, sowohl fiir deutsche, wie auch fiir englische StraCen in yersehiedenen Jahren; 
fornor enthalt er eine Beschreibung eines Konsistometers zur Best. dor Viscositat yon 
StraBonteeron. (Toer u. Bitumen 28. 389—93. 20/8. 1930.) HOSCH.

W. G. Chłopin und B. A. Nikitin, Radiumgehalt der Petrohumwdsser von 
Grosnyj. Dio von T w e r z Y N  u. M ilIN  (ygl. C. 1930. II. 2085) angegebenen Ra-Gehh. 
der Bohnvasser des Nowogrosnyj-Gebiets -wurden bestatigt befunden. (Compt. rend. 
Acad. Sciences U. R. S. S. [russ.: Doklady Akademii Nauk S. S. S. R .] Serie A 1930. 
393— 98.) _ SCHONFELD.

W. N. Wernadski, Zur Frage der jRadioaktivitat von Petroleumbohrwassem. Im 
Zusammenhang mit don Unterss. yon C h ło p in  u. N i k i t i n  (vgl. yorst. Ref.) erórtert 
Vf. die Ursachen der Anhaufung von Ra in den Bohrwassern u. stellt sie mit bio- 
genet. Prozessen in Verbindung. (Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S. [russ.: 
Doklady Akademii Nauk S. S. S. R .] Serio A 1930. 399—401.) SCHONFELD.

A. E. Tschitschibabin, Uber die Sduren des Balcwpetroleums. Im Yerlaufe der 
letzten 20 Jahren ausgefiihrte noch nicht veróffentlichte Unterss. haben folgendes 
ergeben: Es wurden die niederen Sauren aus Erdól ausgeschieden u. in Form ihrer 
Methyłester fraktioniert. Ein Vers., die Petroleumsauren ais Cu-Salze zu trennen, 
war eigebnislos. Yerss. zur Trennung der Sauren aus den niedrigsten Fraktionen in 
Form ihrer Amido haben gezeigt, daB in dem Gemisch die Fettsauren, 1. (CH3)tCH ■ GH«- 
CH2-CH*-C02H n. 2. (C.,H5)„CI1 • CH„’CO„H enthalten sind. Sonst konnten dio Sauren 
uber ihre Amidę nicht getrennt werden. Bromierung u. Abspaltung von HCOOH 
aus den iiber die Bromcarbonsauren dargestellten a-Oxysiiuren, naeh der Rk.: 
>C(OH)CO;H =  >  CO +  HC02H ergab, daB die COOH-Gruppe sowohl an prim. 
wie an sek. n. tertiare Radikale gebunden ist. Dehydrogenisation eines Methylesters
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T om  Kp. des Cyclohexancarbonsauremcthylesters ergab nach Dampfdest. eine geringo 
Menge Bcnzoesauro, wodurch die Ggw. von Gyclohezanmrbonsdurc in den Sauren 
des Petroleums bewiesen wird. In einigen Methylesterfraktionen wurde die Ggw. 
opt.-akt. Sauren nachgewiesen (die Fraktion 255—260° ist stark rechtsdrehend). 
Durch Trennung der Sauren in cyclische u. Fettsauren iiber dio Cd-Salze wurde gezeigt, 
daB die Erdolsauren vom Kp. 215—218° vorwiegcnd aus Fettsauren bestelien. Die 
Cd-Salzo dor prim. Carbonsourcn, sowohl die aliphat. wio die aromat., sind viel schwerer
1. in W. ais die der sek. u. tertiaren Carbonsauren. Ober die Cd-Salze lassen sich die 
Fettsauren des Petroleums sehr gut von den eycl. Sauren trennen, woraus geschlossen 
werden kann, daB die Fettsauren des Petroleums ausschlieBlich aus Sauren mit prim. 
Radikalen bestehen, wahrend die Carboxylgruppe der cycl. Sauren nur an sek. u. tertiare 
Radikale gebunden ist (mitbearbeitet von G. W. Tschelinzew). Es wird versucht, 
mittels dieser Methode die Petroleumsauren zu isolieren. Die Unters. der D.D. u. der 
Refraktion ergab, daB diese Eigg. bei don Sauregomischen additiv sind. Daraus laBt 
sich annahernd der Geh. an aliphat. u. cycl. Sauren in den niedriger siedenden Saure- 
fraktionen berechnen. Demnaeh besteht die Fraktion 216—218° fast ganzlich aus F ett
sauren, mit steigendem Kp. der Fraktionen nimmt ihr Geh. an cycl. Sauren regelmaBig 
zu u. ab 268° (Cl0-Sauren) gehoren sie bereits fast ausschlieBlich der cycl. Reihe an. 
Auffallend ist die mangelnde Obereinstimmung der Konstanten der niederen „Naphthen- 
sduren“ mit den Konstanten der Sauren mit Funf- bzw. Sechsring. So wird z. B. 
die C7-Saure ais cycl. Heptanaphthensdure angesehen, wahrend sie in Wirklichkeit 
zur Halfte aus Fettsauren besteht. (Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S . [russ.: 
Doklady Akademii Nauk S. S . S. R.] Serio A 1930. 382—84.) S c h ó n f e l d .

N. Zelinsky, Uber die chemische Natur des Petschorabitumens. Das Bitumen war 
eino schwarze, zalifl. M., bis auf die Ascho restlos in Bzl. 1. Das Destillat (11 mm) 
hat den Kp. 190—305° (ohne Zers.); es enthalt 86,48% C u. 13,34% H, besteht also 
nur aus KW-stoffen, die nur schwach mit konz. H2SO., reagieren; D.23, 0,8590; nn21 .==
1,4672. Der Dest.-Riickstand ergab bei dor Hochvakuumdest. ein Destillat vom Kp. 
160—260°, gelbes Ol (85,35% C, 11,49% H); D.% 0,9122; nD21 =  1,5051; Kp. bei 
n. Druck 300—370°. Der zuriickbleibende Asphaltgoudron ist die Hauptkomponente 
des Bitumens (125 g aus 220 g). (Compt. rend. Acad. Sciences U. R. S. S. [russ.: 
Doklady Akademii Nauk S. S. S. R.] Serie A 1930. 351—52.) Sc h o n f e id .

Rafael FuBsteig, Uber Entlcokung des Boryslawer Asphalts. Vf. entwickelt seine, 
dio Entkokung dos Boryslaver Asphaltes bezweckenden Methoden. (Petroleum 26. 
867—68. 20/8. 1930.) H o s c h .

W. Bierhalter, Untersuchungen -iiber GufSasphall und seine Beurteilung durch 
mechanische Prufmethoden. Mechan. Priifmethoden wie Druck- u. Zugfestigkeits- 
priifungen sowio das Verh. untor einer Penetrationsbelastung werden zur Beurteilung 
der qualitativen u. quantitativen Eigg. einer Belegprobe angewandt, wodurch man 
bestimmte Schliisse auf das Verh. des GuBasphaltbolages in  der Praxis ziehen kann. 
(Asplialt u. Teer 30. 931— 44. 27/8. 1930.) HÓSCH.

Kresse, Blasenbildung im Gupasphalt. Verschiedene Erklarungen fiir Blasenbldg. 
im GuBasphalt werden gegeben. Vf. teilt einen Vers. mit, durch den or nachgewiesen 
hat, daB der Blasoninhalt Luft ist u. daB poróse Yerlegung des Betons die Blasenbldg. 
bewirkt. (Asphalt u. Teer 30. 954—55. 27/8. 1930.) H o s c h .

E. Vellinger, Vorldufige Bemerlcung uber die Anderungen im Spektrum, die bei der 
Alterung von Mineralolen auftreten. Absorptionskurven von Olproben, die teils kiinstlich 
gealtert sind oder nach langerem Gebrauch entnommon wurden. Die Veriinderung 
der Olo bringt auch eine Anderung ihrer opt. D. mit sich. (Ann. Offici Nat. Combustibles 
liąuides 5. 273—82. Marz/April 1930.) H o s c h .

E. Yellinger, Untersuchungen uber die Anderung der Obarfldchenspannung zwischen 
Mineralolen und uidsserigen Elektrolyten, verursacht durch gewisse aktive Stoffe. Neutrale 
Salze, in der wss.Phase gel., erhóhen die Oberflachenspannung; sie wirken der Emulsions- 
bldg. ontgegen. Farbstoffe vermindern die Oberflachenspannung. — Die Abnahme 
der Oberflachenspannung hangt yon der Konz. des Farbstoffes u. dem ph der Lsg. 
ab. (Ann. Office Nat. Combustibles liąuides 5. 283—94. Marz/April 1930.) H o s c h .

C. Walther, Die Druckabhdngigkeit der Viscositdt. Die Ansiehten v o n K iE S S K A L T  
(C. 1927. II. 1228) uber die Druckabhangigkeit der Viscositat werden krit. erortert 
u. die von dem Vf. orkannten Beziehungen zwischen Temp.-Abhangigkeit u. Druck
abhangigkeit der Yiscositat von Schmierólen werden entwickelt. (Petroleum 26. Nr. 35. 
Motorenbetrieb u. Maschinenschmier. 3. 3—4.) H o s c h .
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J. Mareusson und Ph. Lederer, Bestimmung von Teer und Bitumen in Gemisclien 
Methoden zum qualitativen u. quantitativen Nachweis von Teer u. Bitumen in Ge- 
misehen werden angegeben. (Petroleum 26. 866—67. 20/8. 1930.) H o s c h .

H. Trutnovsky, Uber die Verkokungszahl von Heizolen. Vf. gibt eine Zusammen- 
stellung u. einen Vergleieh der Methoden, die zur Best. des Verkokungsruckstandes 
yon Heizolen angewandt werden. (Teer u. Bitumen 28. 393—95. 20/8. 1930.) H o s c h .

C. Cr. Suits und M. E. Dunlap, Neues Instrument fiir schnelle Feuchtigkeitsgehalts- 
bestimmungen in Holz. Da zwischen dem Feuchtigkeitsgeh. u. der Leitfahigkeit eine 
gewisse Beziehung besteht, ist es móglich, durch elektr. Messung den Feuchtigkeitsgeh. 
zu bestimmen. Vff. beschreiben einen App., mit dem man Holz mit einem Feuchtig
keitsgeh. von 8 bis 26% mit 1% Genauigkeit untersuchen kann, u. einen anderen, 
der zur Unters. von bcarbeitetem Bauholz dient. (Instruments 3. 538— 40. Aug. 
1930.) _____________  W lNKELM ANN.

Comp. Generale de Destillation et Cokefaktion a Basse Temperature et 
Miniere (Intertrust), Soc. Anon., Glaris, Schweiz, iibert. yon: International Holding 
de Destillation et Cokefaktion a Basse Temperature et Miniere (Holcobami),
Briissel, Tieftemperatumerkokung. Bituminose Kohle oder Lignit werden langsam in 
diinner Schicht von 8— 10 cm erhitzt, bis die auBere Temp. 450° erreicht, wobei gewisse 
Anteile abdest. u. der am wenigsten h. Teil der Charge 350° h. wird. Dann wird die 
Temp. alle 15 Min. um 25° gesteigert, bis 500—550° erreicht werden. Man erhalt einen 
Halbkoks, der noch 8—12% fliichtige Anteile enthalt, u. einen nicht gecrackten Tief- 
temperalurteer. (E. P. 329 542 vom 17/6.1929, ausg 12/6.1930. Prior. 15/3.1929.) D e r .

Continentale „L & N“ Kohlendestillation Akt.-Ges., Berlin, Spiilgas-Schwel- 
terfaliren fiir teerreiche Brennstoffe mit etwa 25% Teer im Drehrohr, dad. gek., daB 
das Schwelgut vor seinem Eintritt in das Drehrohr bis uber den Taupunkt der aus- 
tretenden Spiilgase yorgewarmt wird u. daB dem Spiilgas in der Zone der heftigsten 
Oldampfentw. weitere vorge\varmte Gasmengen zugesetzt werden. — Dadurch soli das 
Zusammenbacken des Schwelgutes u. die Craekung der entwickelten Oldampfe, die 
bei einer zu starken Konz. in den Spiilgasen vorzeitig kondensieren, yermieden werden. 
(D. R. P. 505 368 Ki. 10a vom 3/1. 1928, ausg. 18/8. 1930.) D e r s i n .

N. V. Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, Bituminose Emulsionen. 
Asphalt oder ein anderes Bitumen werden in der wss. Suspension eines minerał. Kolloids, 
yorzugsweise Bentonit, dispergiert, der ein die Oberflachenspannung herabsetzendes 
Mittel, yorzugsweise Seife, zugesetzt worden ist. Z. B. yerteilt man 1200 Teile Asphalt 
in einer Suspension von 8 Teilen Bentonit u. 1 Teil Seife in 400 Teilen W. (F. P. 684 531 
yom 7/11. 1929, ausg. 26/6. 1930. A. Prior. 21/11.1928.) K u h l i n g .

Charles George Fox, London, Herstellung wasseriger Emulsionen aus Teer, 
Asphalt und anderen bituminosen Stoffen. Ais Emulgierungsmittel yerwendet man 
Mischungen von Seifen u. hoheren einwertigen aliphat. Alkoholen, z. B. Cetyl- u. Ceryl- 
alkohol, insbesondere die Verseifungsprodd. der animal., diese Alkohole enthaltenden 
Wachse. (E. P. 333152 vom 4/2. 1929, ausg. 4/9. 1930.) R i c h t e r .

Charles George Fox, London, Herstellung wdsseriger Emulsionen aus Teer, 
Asphalt und anderen bituminosen Stoffen. Ais Emulgierungsmittel yerwendet man mit 
Alkali ncutralisierte Einwirkungsprodd. yon H 2S 0 4 u. Phosphorsaure auf solche Wachse 
u. Fette, die, wie z. B. Spermól, Ester einwertiger aliphat. Alkohole enthalten. (E. P. 
333153 vom 4/2. 1929, ausg. 4/9. 1930.) R i c h t e r .

Paul Gloess, Frankreich, Emulgieren von Holzteer und anderen sauren Teeren mittels 
Algin. Das ais Schutzkolloid yerwendete Algin wird vor der Vermischung mit dem 
zu emulgierenden Teer mittels W. geąuollen oder in dem Emulsionswasser gel. (F. P. 
684 905 vom 14/2. 1929, ausg. 2/7. 1930.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Christian Hansen, 
Wiesdorf), Absorption von Ammoniak und Schiccfehcassersloff aus Gasen nach D. R. P. 
504640 (C. 1930. II. 2211), 1. dad. gek., daB nach in ublicher Weise erfolgter Abscheidung 
der gróBten Menge des NH3 in einer ersten Waschstufe durch Waschen yermittels 
einer Ammoniumthiosulfatlsg., die Ammoniumpolythionate enthalten darf, unter 
Zusatz von S 0 2 so yiel H2S entfernt wird, daB die tibrig bleibende Menge desselben 
mit dcm aus dem yerfiigbaren NH3 erhaltlichen Ammoniumsulfitbisulfit nach dem 
Verf. des Hauptpatentes entfernt werden kann. — 2. dad. gek., daB in der ersten Stufe 
die in der zweiten Stufe anfallenden Ammoniumthiosulfat-Polythionatlsgg. teilweise
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oder ganz yerwandt werden. (D. R. P. 507 396 KI. 26d vom 22/7. 1926, ausg. 16/9. 
1930. Zus. zu D. R. P. 504640; G. 1930. II. 2211.) D r e w s .

Soc. An. Ammonia, Vendin-le-Vieil-Lens, Entfemen von Kohlensaure, Schwefel- 
*wasserstoff und anderen Verunreinigungen aus Kohlengasen durch Waschen mit Wasser 

unter Druck, dad. gek., daB das mit den Gasen beladene Druckwasser unter Abgabe 
seines Druckes zur Erzeugung yon Arbeit benutzt wird, die einesteils zur Eórderung 
des Druekwassers, andernteils zur Fórderung der entsprechenden W.-Menge auf einen 
zur Entliiftung u. Austreibung der aufgenommenen Gase bestimmten Rieselturm dient, 
yon welchem das W. wieder dem Absorptionsturm zugeleitet wird. (D. R. P. 507 301 
KI. 26d vom 24/1. 1926, ausg. 27/9. 1930.) D r e w s .

Reid Power Development Co., und J. W. Hinchley, London, Herstellung von 
Generatorgas. Zur Herst. eines an CO reichen Generatorgases leitet man die yon einem 
Kalkofen komraenden (702-reichen Gase durch das Brennstoffbett eines Generators, 
wobei die Menge yon Gas oder Luft, die dem Kalkofen zugefiihrt wird u. die Menge 
Luft, die in den Generator eintritt, gemiiB der Temp. im Kalkofen u. im Generator 
reguliert wird. (E. P. 332 007 yom 30/5. 1929, ausg. 7/8. 1930.) D e r s i n .

Abraham ten Bosch, Arnhem, Entwassem von Torf. Das Entwassem geschieht 
unter Anwendung elektr. Strome. Das Verf. wird zweckmaBig am Gewinnungsort 
selbst ausgeiibt, indem man auf den Torf einen elektr. Gleichstrom mit geringer Spannung 
bei niedriger Stromdichte einwirken liiBt. (Hierzu vgl. E. P. 304329; C. 1929. II. 
821.) (Holi. P. 22 502 vom 8/7. 1926, ausg. 15/9. 1930.) D r e w s .

Gyro Process Co., Michigan, iibert. von: Joseph B. Weaver, Illinois, Cracken 
ton Kohlenwasserstoffólen. (A. P. 1763 608 yom 15/6. 1925, ausg. 10/6. 1930. —  
C. 1927. II. 2137 [F. P. 617 553].) W a l t h e r .

Gyro Process Co., Detroit, iibert. yon: Joseph B. Weaver und Rodolphe Stahl, 
Toledo, und Cary R. Wagner, Chicago, Cracken von Kohlenwasserstoffólen. Das Yerf., 
bei welchem die durch Erhitzen des Oles in einem Rohrenerhitzer u. Abscheidung der 
unyerdampften Anteile in einem Verdampfer erzeugten Oldampfe bei hoher Craektemp. 
gespalten u. die Spaltprodd. dann durch Bespritzen mit k. 01 schnell gekuhlt werden 
(vgl. A. P. 1 763 608; vorst. Ref.), wird dadurch yerbessert, daB die Oldampfe, nachdem 
sie unmittelbar vor der Crackzone in einem Olabscheider von mitgerissenen u. konden- 
sierten Fl.-Teilchen befreit wurden, mit Hilfe eines elektr. Flammenbogens schnell 
auf die Craektemp. erhitzt werden. (A. P. 1763 609 vom 6/6. 1927, ausg. 10/6. 
1930.) W a l t h e r .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. yon: John E. Bell, Brooklyn, und 
Edward W. Isom, Locust Valley, Cracken von Kohlenwasserstoffólen. Die Crackblase 
ist durch bis etwa zur halben Hóhe der Blase reichende Querwande in mehrere Ab- 
teilungen eingeteilt, die durch Uberlaufyorrichtungen miteinander yerbunden sind u. 
dereń jede mit unter der Blase angeordneten Heizrohren in Verb. steht. Das zu crackende
Ol u. der Rucklauf aus dem Dephlegmator gelangen in die 1. Abteilung der Blase, laufen 
durch die Heizrohren dieser Abteilung um, treten dann in bereits teilweise gespaltenem 
Zustand in die 2. Abteilung, dereń Heizrohren eine- gróBere Heizflache aufweisen, aber 
yon kuhleren Verbrennungsgasen beheizt u. von dem Ol mit geringerer Geschwindigkeit 
durchflossen werden ais die Heizrohren der 1. Abteilung, dann in die 3. Abteilung usw. 
(A. P. 1758 818 vom 22/1. 1925, ausg. 13/5. 1930.) W a l t h e r .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Edward W. Isom, Scarsdale, 
Cracken von Kohlenwasserstoffólen. Nachdem die yon der Feuerung kommenden h. 
Verbrennungsgase den yon dem zu erackenden Ol zuletzt durchflossenen Abschnitt 
der Olheizrohre erhitzt haben, wird ein Teil yon ihnen in die Feuerung zuriickgeleitet, 
wahrend der andere Teil zur Erhitzung der iibrigen Teile der Olheizrohre dient. (A. P.
1 753 432 vom 25/5. 1927, ausg. 8/4. 1930.) W a l t h e r .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. yon: Edward W. Isom, Scarsdale, 
Cracken von Kohlenwasserstoffólen. Die bei dem CrackprozeB entstehenden nicht konden- 
sierbaren Gase werden in einem Waschturm mit dem ebenfalls bei dem CrackprozeB 
erhaltenen Rohbenzin u. dann in einem 2. Waschturm mit dem zu crackenden Rohol 
behandelt. Das die absorbierten Leichtbenzinanteile enthaltende Rohbenzin wird 
einer Redestillationsblase u. das die am schwersten absorbierbaren Leichtbenzinanteile, 
also yor allem ungesatt. Kohlenwasserstoffe enthaltende Rohol dem CrackprozeB zu- 
gefiihrt. (A. P. 1762 229 vom 20/4. 1927, ausg. 10/5. 1930.) W a l t h e r .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Eugene C. Herthel, Chicago, 
■Cracken von Kohlenwasserstoffólen. Das in den mit dem CrackgefaB in Yerbindung
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stehenden Dephlegmator eingefiihrte Rohól flieBt in kompaktem Strom iiber die im 
Dephlegmator enthaltenen Prelłplatten, so daB im oberen Teil des Dephlegmators ein 
Yerspriihen des Rohóls yermieden wird. (A. P. 1 755 600 yom 30/6. 1925, ausg. 22/4.
1930.) W a l t h b r .

Sinclair Refining Co., New York, ubert. yon: Eugene C. Herthel, Chicago, 
Cracken ron Kohlenwasserstoffólen. Ein yerhaltnismaBig niedrig sd. Ol lauft durch die 
Heiz- u. die Verdampfungszone um u. wird gegebenenfalls nach Bedarf in dem Mafie, 
wie seine Menge bei der Crackrk. abnimmt, erganzt. Das schwerere, zu crackende Ol 
wird oben in den mit dem CrackgefaB in Verb. stehenden Dephlegmator zugefuhrt. 
(A. P. 1761340 vom 27/10. 1927, ausg. 3/6. 1930.) W a l t h e r .

Sinclair Refining Co., New York, ubert. von: Eugene C. Herthel und Thomas
De Colon Tift, Chicago, Cracken ron Kohlenwasserstoffólen. Das zu crackende Rohól 
kommt zunachst mit den Crackgasen, aus denen es die Leichtbenzinanteile aufnimmt, 
in Beriihrung u. dann mit den Dampfen, die bei der Entspannung des im CrackgefaB 
erhaltenen Ruckstandes in einen Verdampfer entstehen, wobei das Ol die absorbierten 
Leichtbenzinanteile wieder abgibt. (A. P. 1760 357 yom 5/1. 1928, ausg. 27/5.
1930.) W a l t h e r .

Sinclair Refining Co., New York, ubert. von: Harry L. Pelzer und Eugene C. 
Herthel, Chicago, Cracken ron Kohlenwasserstoffólen. Die beim Cracken entstehenden, 
nicht kondensierbaren Gase werden in einem Róhrenerhitzer auf wesentlich iiber dio 
Cracktemp. erhitzt u. dann in das nicht beheizte CrackgefaB eingeleitet. (A. P. 1 757 843 
yom 16/9. 1922, ausg. 6/5. 1930.) W a l t h e r .

Sinclair Refining Co., New York, ubert. yon: Eugene C. Herthel, Chicago, 
und Harry L. Pelzer, Highland, Raffination ron Kohlenwasserstoffólen. Das Rohól 
wird in einem Róhrenerhitzer erhitzt, die in einem Verdampfer yom unverdampften 
Riickstand getrennten Dampfe durch h. Alkalihydroxyd entlialtendes Ol geleitet u. 
darni fraktioniert kondensiert. Die Dest. kann durch Einleiten yon iiberhitztem Wasser- 
dampf in den Verdampfer oder den Raffinationsturm unterstiitzt werden. (A. P. 
1756154 yom 16/6. 1928, ausg. 29/4. 1930.) W a l t h e r .

Sinclair Refining Co., New York, ubert. von: Eugene C. Herthel, Chicago, 
Harry L. Pelzer, Highland, und James G. Stafford, Whiting, Raffination ron Kohlen
wasserstoffólen. Nach der Behandlung der Oldampfe mit Alkali (vgl. vorst. Referat) 
werden die einzelnen Schmierólfraktionen im unteren Teil der Fraktionierturme mit 
Fullererde behandelt u. Zwar in Ggw. eines nicht oxydicrend wirkenden Gases (z. B. H2, 
C02, N2, Naturgas, Crackgas). (A. P. 1 756155 yom 16/6.1928, ausg. 29/4.1930.) Wa.

Sinclair Refining Co., New York, ubert. yon: Eugene C. Herthel, Chicago, und 
Harry L. Pelzer, Highland, Raffination ron Kohlenwasserstoffólen. Die Oldampfe 
treffen in dem Reaktionsturm (ygl. yorst. Reff.) auf eine Anzahl von Prelłplatten u. 
die ihnen im Gegenstrom entgegengefiihrte Alkalilauge, so daB sie mit den auf den 
Prelłplatten sich sammelnden, alkalihaltigen Kondensaten in intensive Beriihrung 
kommen. (A. P. 1756156 vom 16/6. 1928, ausg. 29/4. 1930.) W a l t h e r .

Foster Wheeler Corp., New York, ubert. yon: John E. Bell, New York, Konden- 
sieren ron Oldampfen. Die Oldampfe werden in den hintereinander geschalteten Kolonnen 
zur fraktionierten Kondensation immer mit den gekuhlten Kondensaten der jeweils 
folgenden Kondensationsstufe in Beriihrung gebracht u. die in den Kolonnen sich ab- 
scheidenden Kondensat® durch die in den jeweils yorhergehenden Kondensationsstufen 
erhaltenen Kondensate wieder erhitzt. (A. P. 1 764 190 vom 27/8. 1924, ausg. 17/6. 
1930.) _ . W a l t h e r .

Petroleum Conversion Corp., V. St. A., Destillation ron Mineralólen. Zur 
Regelung der Temp. in der Dest.-Kammer, in die von oben das zu dest. Rohschmieról 
u. yon unten h. Warmetragergase eingefuhrt werden, wird dem Rohschmieról ein Teil 
des in der Dest.-Kammer nicht yerdampften u. durch Warmeaustausch mit dem Roh
schmieról gekuhlten Ruckstandes zugemischt. In gleicher Weise werden die Tempp. 
in den Kolonnen zur fraktionierten Kondensation der aus der Dest.-Kammer ent- 
weichenden Dampfe durch Einfiihrung eines Teils der ebenfalls durch Warmeaustausch 
mit dem Rohschmieról gekuhlten Kondensate geregelt. (F. P. 684 030 yom 28/10.1929, 
ausg. 20/5. 1930. A. Prior. 6/11. 1928.) W a l t h e r .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Edward W. Isom, Scarsdale, 
DestiUieren ron Kohlenwasserstoffen. Oben in einen Dephlegmator, der mit einer Blase 
zur Redest. von Bzn. (yorzugsweise Crackbzn.) yerbunden ist, wird ein anderes Rohbzn. 
eingeleitet, das yorher zum Waschen von kohlenwasserstoffhaltigen Gasen (z. B. Crack-
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gasen) benutzt u. daher mit Leichtbenzinanteilen gesatt. wurde. (A. P. 1 771 409 vom 
20/4. 1927, ausg'. 29/7. 1930.) W a l t h e r .

Gray Processes Corp., Newark, iibert. von: Thomas T. Gray, Elizabeth, 
Raffinalion von Crackbenzinen. Aus den Crackprodd. werden die Bzn.-Fraktionen 
abdest. u. noch in Dampfform bei uberatmospliar. Druck iiber Absorptionsmittel 
(Fullererde, Beauxit, Silicagel) geleitet. (A. P. 1759 814 yom 9/8. 1926, ausg. 20/5.
1930.) W a l t h e r .

Sharples Specialty Co., Philadelpkia, iibert. von: Philipp Triest Sharples, 
Merion, Gewinnung von Naturgasbenzin. Das zwischen dem AbsorptionsgefaB, der 
Destillierblase u. dem Kiihler umlaufende Ol wird in einer Zentrifuge von suspendierten, 
festen Teilchen befreit. (A. P. 1 766 195 vom 4/4. 1925, ausg. 24/6. 1930.) W a l t h e r .

B. A. S. Co., Philadelphia, iibert. yon: Eugene E. Ayres, jr., Swarthmore, 
Gewinnung von Naturgasbenzin. Naturgas u. das zur Absorption der Leiehtbenzinanteile 
dienende Ol werden in 2 oder mehr hintereinander geschalteten AbsorptionsgefaBen im 
Gegenstrom zueinander gefiihrt. Das Ol absorbiert in dem AbsorptionsgefaB, in das 
es zuerst gelangt, bei hóherem Druck Hexan u. Pentan, wird dann etwas entspannt, 
so daB diese KW-stoffe zum groBten Teil wieder abgegeben werden, u. dann in dem 
anderen AbsorptionsgefaB zur Absorption der niedriger sd. KW-stoffe benutzt. (A. P. 
1768 521 yom 9/7. 1925, ausg. 24/6. 1930.) W a l t h e r .

Wilhelm Eller und Otto Burkhardt, Wolfen, Verfahren zur Darstellung montan- 
wachsarliger Produkte durch Extraktion yon gechlorter Braunkohle mit aromat. KW- 
stoffen u. Befreiung des yom IJngelósten getrennten Extraktes yom Losungsm. —  
Chlorierte Braunkohle wird 24 Stdn. boi 70° getrocknot u. mit Bzl. extrahiert, bis sie 
keine nennenswerten Mengen lóslicher Bestandteile mehr an das Losungsm. abgibt. 
Der Extrakt wird von dem Ungelósten abfiltriert u. zur Trockne gebracht. Das Prod. 
wird mehrfach geschmolzen, um die letzten Reste Losungsm. zu entfernen u. um don 
Geh. an HC1 zu yermindern. Das erhaltene Prod. enthalt 22,3°/0 Cl, SZ. 27, VZ. 62,
F. 97°. (D. R. P. 506 636 KI. 12o yom 14/7. 1927, ausg. 6/9. 1930.) M . F. M u l l e r .

Siemens - Schuckertwerke Akt.-Ges., Berlin - Siemensstadt, Verfahren zur 
Reinigung des Isolieróls bei Olschaltem im Betriebc, dad. gek., daB an dem Boden oder 
den Wanden des GefaBes leicht orneuerbare Schichten oines an sich bekannten ad- 
sorbierenden Mittels, insbesondere kolloidaler S i02, angobracht werden, durch dereń 
adsorbiorendo Wrkg. das Ol in an sich bekannter Weise yon teerigen Abscheidungon, 
Sauren u. Wasserbeimengungen befreit wird. (D. R. P. 507 965 KI. 23c yom 17/7. 
1924, ausg. 22/9. 1930.) R i c h t e r .

Solar Refining Co., Lima, iibert. von: Theodore A. Werkenthin, Lima, Schmier- 
6lextraktion. Die bei der Extraktion yon Schmierólen mit Alkohol in der Warme (vgl. 
C. 1927.1. 215) beim Abkiihlen entstehenden zwei Schichten werden in einer Zentrifuge 
yoneinander getrennt. (A. P. 1766 768 yom 30/12. 1927, ausg. 24/6. 1930.) W a l t h e r .

Pure Oil Comp., V. St A., Polymerisation von gasformigen Kohlemcasserstoffen zu 
fliissige.n. Ungesatt. KW-stoffe wie C JIX, C3/ / 6, Butylen werden bei Drucken yon 
40—120 at auf Tempp. yon 260—540° in Ggw. von Katalysatoren wie AlCl3, AlBra 
u. anderen Metallhalogeniden, Pd-, Pż-Schwamm, fein yerteilten Legierungen der 
Metalle der 8. Gruppe, Silicagel, aktive Kohle, Fullererde erhitzt. Man erhalt fl., ais 
Motorbrennstoffe geeignete JTlF-stoffe. Die Rk.-Temp. wird durch Warmeaustausch 
zwischen ankommenden u. abgehenden Gasen aufrecht erhalten. (F. P. 680 038 yom 
7/8. 1929, ausg. 24/4. 1930.) D e r s i n .

XXII. Leim; Gelatine; K lebm ittel usw.
O. Gerngross, O. Triangi und P. Koeppe, Uber die thermische Desaggregierung 

von Gelatine. (RdJitgenographisches Bild ihres Abbaues.) Inhaltlich ident. mit der 
C. 1930. II. 1863 referierten Arbeit. Nachzutragen ist, daB fur dio Róntgendiagramme 
CuKa-Strahlung benutzt wurde. (Collegium 1930. 388—401. Aug. Berlin, Techn. 
Hochsch.) G i e r t h .

W. J. Kurbatow und M. M. Kurylew, Beitrdge zur Kenntnis des Leimtrocknungs- 
rorganges. Aus Hautleim, Viscositat 2,51, wurden Gallerten yerschiedener Konz. be- 
reitet, zu Tafeln yon 10 mm geschnitten u. unter gleiclien Bedingungen getrocknet. 
Die am wenigsten konz. Leimgallerte troeknete am schnellsten, was auf die gesteigerte 
Hydroljrse der Gallertsubstanz in Ggw. gróBerer W.-Mengen zuriickzufiihren ist.
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Jedoch laBt sich die Konz. nicht allzu sehr herabsetzen, da von der Konz. nicht nur die 
Trocknungsgesehwindigkeit, sondern auch das Bindevermogen der Gallerte u. die 
Dicke der Tafel abhangig ist. Dio Temp. der Troeknung yon Leimgallerten ist von dereń 
Konz. u. der Viscositat der Leimsorte abhangig, jedoch muB die Trockentemp. unter- 
halb des Erweichungspunktes der Gallerte liegen. 2 Gallerten, Viscositat 4,31, wurden
1. nach Zusatz von 4% Thymol, u. 2. nach Infektion mit einigen Tropfen faulender 
Leimbriihe getrocknct. Die Viscositat des steril liergestellten Leimes stieg beim 
Troeknen, die der 2. Probe nahm ab. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi 
Promyschlennosti] 7. 458—63. 1/3. 1930.) SCHONFELD.

R. A. Reichenberg, Das Troeknen des Lederleims in der Utilisationsfabrik des 
Ukrainischen Ledertrust. Das Problem des Trocknens von Lederleim wird in tlieoret. 
Berechnungen ausfiihrlich behandelt u. ein Schema fur die Trocknungsanlage gegeben. 
(Kunstdiinger- u. Leim-Ind. 2 7 . 208— 11. 223— 25. 20/8. 1930.) Gi e r t i i .

E. Sauer, Die Viscositdtsmessung ais Methode zur Wertbestimmung des Leims.
I. u. II. (Vgl. C. 1930. II. 2601.) Zur schnellen (Jualitatspriifung der Leime erweist 
sich die Best. der ZerreiBfestigkeit u. Fugenfestigkeit ais unzuyerlassig, da die Herst. 
gleichmaBiger Holzprobekórner nicht móglich ist. Von den indirekten physikal. 
Methoden, Best. der Gallertfestigkeit, F.-E.-Gelatinierungszeit u. Viscositat hat sich 
letztere gut bewahrt. Nach R u d e l o f f  (C. 1918. II. 1097) bestehen Zusammenhange 
zwischen der Klebkraft (Fugenfestigkeit) u. der Viscositat. Vf. untersucht den EinfluB 
von HC1, HjSO.j, S 0 2 u. Ca(OH)2, u. des dadurch bedingten Ph auf die Viscositat, u. 
stellt fest, daB liierdurck innerhalb dor Konzz., die bei den Leimen gefunden werden, 
nur geringfugige Anderungen auftreten. Bei Mischungsreihen von Leimen yerschiedener 
Anfangsvicositaten ist die Viscositat der Mischung nicht das arithmet. Mittel aus diesen, 
sondern liegt darunter. Je weiter die Anfangsviseositaten auseinanderliegen, desto mehr 
entfernt sich die Viscositatslcurve von der Geraden. Fur die Mehrzahl der gewohnlichen 
Hautleime (Englergrad 3—5 bei 40° in 18°/0ig. Lsg.) weiclit die Viseositatskurve nieht 
allzu sehr von einer Geraden ab, so daB fiir dieses Gebiet Viscositat u. Qualitat an- 
niihernd parallel gehen. Fiir lióhere Viscositatswerte muB damit gerechnet werden, 
daB die Yiscositatszahlen der tatsachlichen Qualitiitsstufe immer mehr vorauseilen. 
Der EinfluB 1—3-std. Erhitzung im sd. W.-Bad auf die Viscositat wird an 42 Leimen 
untersucht, u. festgestellt, daB der Viscositatsabfall bei den Leimen mit hoher Anfangs- 
viscositat erheblich gróBer ist, ais bei denen mit geringeren Werten. Die Endviscositat 
nach 3-std. Erhitzung betragt (Grenzzalilen-Tabelle im Original) bei Leimen mit Engler- 
wert iiber 7 40% bei solchen unter 3 72% der Anfangsviscositat. Bei Normung der 
Yiscositatsbest. soli die Versuchskonz. 18% anstatt 17,75 eyent. 15% durch spezif. Ge- 
m cht der Lsg., oder die Gewichtsmenge an wasserfreierLeimsubstanz angegeben werden. 
Die Unterss. einer gróBeren Anzahl von Leimsorten aus dor Fabrikation der letzten 
Jahre ergab eine merkliehe Erhóliung der Qualitiit gegenuber der friiherer Jahre. 
(Farben-Ztg. 35 . 2493— 95. 2543— 45.13/9. 1930. Stuttgart, Techn. Hochsch.) G o e b e l .

E. Sauer, Die Wertbestimmung des Leims durch Zerrei(lversuche. (Kunstdiinger-
u. Leim-Ind. 27. 239—40. 5/9. 1930. — C. 1930. II. 1481.) G o e b e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Klebstoffe aus Hefe. Ilefe 
oder Hefeautolysaten setzt man vor, wśihrond oder nach der Behandlung mit schwach 
odor stark alkal. oder sauren Mitteln Aldehyde, Polymerisationsprodd. yon Aldehyden 
oder Aldehyd abspaltende Prodd. zu. (E. P. 328 197 vom 22/12. 1928, ausg. 22/5.
1930. Zus. z u E. P. 313 101; C. 1930. I. 320.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Inselctenleim. AuBer den in 
dem D. R. P. 500257; C. 1930. II. 2219 genannten chlorierten pflanzlichcn u. tier. 
Olen kónnen auch clilorierte Terpene allein oder im Gemisch mit Harzen, Olen oder 
Waohsen ais Insektenleim yerwendet werden. — Z. B. chloriert man rohes Terpenlinól 
oder die bei der Synthese des Campliers abfallenden terpenhaltigen Ole. (F. P. 670 151 
vom 22/2. 1929, ausg. 26/11. 1929. D. Priorr. 27/2. 1928 u. 19/5. 1928.) S a r r e .

Soc. an. Papeteries Navarre, Lyon, Frankreich, Klebepapicr. (D. R. P. 505 496 
KI. 55f vom 26/1. 1929, ausg. 20/8. 1930. F. Prior. 17/1. 1929. — C. 1930. II. 1939 
[F. P. 682496].) M. F. Mu l l e r .
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