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A. Allgemeine und physikalisclie Chemie.
Alois F. Koyarik, Bertrarri Borden Boltwood. Nachruf auf den am 14/16. August 

1927 verstorbenen Forscher, dessen Hauptarbeitsgebiete die Kenntnis der radioakt. 
Stoffe war. (Amer. Jonrn. Science [SlLLIMAN] [5] 15. 189—198.) E n sz lin .

—, Friedrich liaschig. Nachruf fur den am 4. Februar 1928 verschiedenen be- 
deutenden Chemiker u. Fiihrer der Deutschen Wirtschaft. (Asplialt-Teerind. Ztg. 28. 
222.) N a p h t a l i .

E. Sokołowa, Apparat zur Demonstration der Warmeleitfahigkeit des Wasser- 
stoffs. An einer losgeloteten Kohlenfaden-Gliihlampc aind oben u. an beiden Seiten 
Glasrohrehen angeschmolzen, wobei dag oboro Rohrchen am Endo offenbleibt u. die 
beiden seitlichen mit DRECHSELschen, mit H2S04 gefiillten Waschflaschen verbunden 
werden. Dureh eine Waschflasche wird C02, duroh die andere H2 zugefiihrt. Wenn dio 
Lampe mit C02 gefiillt ist — was stets zuerst geschehen muC — schaltet man den Stopsel 
ein u. der Kohlenfaden beginnt zu gliihen. Wird dann der Hahn des C02-App. geschlossen 
u. die Lampe mit H2 gefiillt, erlischt sogleich der Faden, er gliiht aber wieder auf, 
wenn die Lampe von neuem mit C02 gefiillt wird usw. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
170. 128. Charków, Technol. Inst.) B lOCH.

J. F. Spencer, Die Stellung der Elemenie der seltenen Erden im periodischenSystem. 
Vf. unterseheidet 1. leicht trennbare Elemcnte (Na, Ag, O); 2. schwer trennbare (Fe, 
Co, Ni); 3. sehr schwer trennbare (seltene Erden); 4. prakt. untrennbare (Isotope). 
Wahrend sie Isotopen sich in Me n d e ł e j e f f s  System gut unterbringen lassen, machen 
die seltenen Erden Schwierigkeiten. Es wird folgende Einteilung vorgeschlagen: In 
Gruppe I I I  A  La, in IV  A  Ce, Pr, Nd, II, in I I I  B  Sa, Eu, Gd, in IV  B  Tb, in I I I  A  Dy, 
Ho, Er, Tu, Yb, Lu, dann wieder in IV  A  Hf. Bei dieser Einteilung ist besondere Riick- 
sicht auf die 4- u. 2-wertig auftretenden Elemente, sowie auf die Magnetisierbarkeitskurve 
bzw. die Lóslichkeitsverhaltnisse genommen. (Journ. Amer. chem. Soe. 50. 264—68. 
London, Univ.) K lem m .

Walter Hiickel, Der gegenwiirtige Stand der Spannungstlieorie. Vf. gibt eine aus- 
fiihrliche t)bersicht iiber den heutigen Stand der Spannungstheorie in ihrer Anwendung 
auf monocycl. u. polycycl. Verbb. Die von I n g o l d  benutzten Vorstellungen iiber 
die Raumerftillung der Atome u. die Natur der chem. Bindung, ausgehend von dor 
sog. „Einzelkrafthypothese“ u. die Folgerungen aus den iNGOLDschen Werten der 
Tetraederwinkel u. der Spannung werden einer eingehenden Rritik unterzogen. Die 
Vorzuge der INGOLDschen Hypothese treten bei der Betrachtung polycycl., besonders 
spirocyel. Systeme im Vergleich mit ahnlieh gebauten monocycl. oder acycl. Verbb. 
hervor. Die Feststellung der groCen Bestandigkeit des Systems Sechsring—spiro— 
Dreiring ist auffallend. I n g o l d s  Theorie steht u. fiillt mit der willkiirlichen An- 
nahme des ebenen, gespannten Sechsrings, wohingegen er den Siebenring ais nicht 
eben annehmen muB, um mit den Vers.-Ergebnisscn in Einklang zu bleiben. (Fortsehr. 
Chem. Physik u. physikal. Chem. 19. 1—101.) H il l g e r .

J. F. T. Berliner, Eine Vorstellung der Polaritai, abgeleitet von physikalisćhen 
Messungen, und Beziehmigen zur Elektronenkonjiguration aromatischer organischer 
Verbindungen. (Vgl. C. 1927. I. 3180.) Bei der Unters. der Dampfdrucke einer Reihe 
sehr reiner organ. Verbb. waren friiher verschiedene Beziehungen festgestellt worden. 
Vf. weist nun auf eine solcho zwischen der Elektronenkonfiguration u. der Assoziation, 
wie sie sich aus Dampfdruckmessungen herleiten laBt, hin. Er bęnutzt sie dann zur 
Interpretation der Unterschiede in der Entropie der Verdampfung isomerer Nitro
anilinę, Mononitrololuole u. Toluidine. (Journ. physical Chem. 32. 293—306. Washing
ton.) K in d s c h e r .

Herbert F. Sili, Die OłeichgewicJils-{Polarisatimis)-Zusammenselzung der fliiasigen 
Salz- und der fliissigen Legierungsphase in einem aus gleichatomigen Mengen von Nalrium,
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Kalium und Jod aufgebaulem System. Na J  -f- K bzw. K J  +  Na werden in einem zu- 
geschweiBten Stahlgefafi u. einem rotierenden Ofen auf 725° crhitzt u. nacłi dem Ab- 
schrecken sorgfaltig analysiert. Das Verhaltnis von Na: K in der Legierung ist 10: 1. 
Das Resaltat wird mit iihnlichen in komplizierteren Systemen Yerglichen. Ersetzt 
man Jod durch Chlor oder lóst man die K-Na-Legierung in Bici, so sinkt das Verhaltnis 
Na: K  in der Legierung; ersetzt man das Elei durch das noeh edlere (Jueeksilber oder 
fiihrt man das Lósungsm. W. ein, so sinkt das Verhaltnis noeh weiter. (Journ. physical 
Chem. 32. 466—70. New Jersey, Princeton Univ.) W. A. R o t h .

Norman W. Krasę, Stick^toff-Sauersioff-Stickoxyd-Ghichgewicht. B r in e r , B o n e r  
u. R o t h e n  finden (C. 1926. II. 1362) NO-Ausbeuten, die fast 100% hoher sind ais 
dio von N e r n ST. Vf. bereclinet aus den neuen Datcn die freie Energie der R k. zu 
A F  =  21 600—3,70 T, forner die freien Energien bei 25° fur NO-Gas zu -J—20 500, 
fur N 02-Gas zu +11 570, von N2Gr Gas zu +21 900, fiir HN03-Dampf zu —18 560 cal. 
(Journ. physical Chem. 32. 463—65. Univ. of Illinois.) W. A. R o t h .

E. Abel und H. Schmid, Kinelik der salpetrigen Saure. I. Einleitung und tJber- 
sichł. II. Orientierende Versuclie. Nach ausfiilirlichcr Besprechung der Literatur teilen 
Vff, zuniichst das Hauptergebnis ihrer Unterss. mit, niimlieh, daB fiir die Kinetik der 
salpetrigen Sdure ausschlieBlich die Kinetik der Rk. zwischen Slickstofftetrozyd u. W. 
verantwortlich sei: N20 4 +  H„0 HN02 +  H ' +  N 03'. Fot den Zerfall der sal
petrigen Saure ist geschwindigkeitsbestimmend die Hydrolyse von N20 4; von den 
iibrigen Rk.-Partnern, wie von HN02, NO,', H ‘, N 03', NO ist der Zerfall nur sekundar 
beeinfluBt. Aus dem sich unmeflbar schnell einstellenden Gleiehgewieht 4 HN02 =?= 
N204 +  2 NO +  2 H20  mit der Gleiehgewichtskonstante F  folgt fiir die allein ge- 
schwindigkeitsbestimmende Konz. von N„0.,: [N20,,] =  r  [HN02]4/j>2jfo- Somit 
verlauft der H N 02-Zerfall proportional der vierten Potenz der (undissoziiert vor- 
liegenden) salpetrigen Saure u. ist in bezug auf NO in hohem Grade negativ katalyt. 
Dio HNOo-Bldg. aus HN03 u. NO gelit nach der Gleichung -\-d (HN02)/rf t =  
k2 [HN02] [H‘] [N03'] u . ist von NO unabhangig. Da die Geschwindigkeitskonstante 
der Zerfallsrk. mit steigender ionaler Konz. leicht zunimmt u. die der Bildungsrk. leicht 
sinkt, so ist die Gleiehgewichtskonstante nicht unerheblich abliiingig T o n  der ionalen 
Konz. Es wird ferner gefolgert, daC auch die Gcschwindigkeit der Oxydation dureh 
Salpetersaure vom NO-Druck abliangt. — Im experimentellen Teil (die Kinetik des 
HN02-Zerfalls, der HN02-Bldg. u. der Gesamtrk. soli in spateren Publikationen be- 
schrieben werden) sind orientierende Verss. gebraelit, welehe ergaben, daC nur bei 
vollkommenem AusschluB zeitlieher u. ortlieher tlbersattigung an NO u. nur bei Homo- 
genisierung der N0-N03'-Rk. ein Einblick in die beiderseitige Rk.-Kinetik zu ge- 
wartigen ware (siehe Tabellen u. Kurven). 1IN02-, wie auch H N 02-NaN02-Lsgg. kann 
man durch Sattigung mit NO von 1 at vor Zerfall einigermaBen schiitzen; in N2-Atmo- 
sphare dagegen zers. sich ein sehr erheblieher Teil. Die angewandte Apparatur u. Ana- 
lysengang werden beschrieben; die Methode der N 02'-Best. von W. M. FISCHER u. 
N. S te in b a c h  (C. 1913. I. 63) hat sich vorzuglieli fiir die kinet. Studien bewahrt, 
da die Methanolveresterung sehnell vor sich geht. (Ztschr. physikal. Chem. 132. 55—77. 
Wien, Teehn. Hochsch.) * ANDRUSSOW.

Gr. Adhikari und J. Felman, Experimenteller Beilrag zur Theorie der helerogenen 
Reaktionen. Die kinet. Betrachtung eines heterogenen Gleiehgewichtes von der Art: 
CaC03 CaO +  C02 fiihrt zu einem Widerspruch mit den Yers.-Ergebnissen u. der 
Thermodynamik. Eine zur Lsg. dieses Widerspruehes geeignete Hypothese hat zuerst 
OSTWALD, in neuerer Zeit L a n GMUIK (C. 1917. I. 470) aufgestellt. Letzterer ist der 
Auffassung, daB bei heterogenen Systemen der Ablauf der Rk. nur an der Dreiphasen- 
grenze stattfindet. Nach H. S. T a y l o r  (C. 1924. I. 150) gilt dies nicht nur fiir Disso- 
ziationsprozesse, sondern allgemein fiir Rkk. zwischen yerschiedenartigen festen u. 
gasfórmigen Stoffen. Eine Schwiiche der Theorie besteht darin, daB im Widerspruch 
zu den Yers.-Ergebnissen die Rk.-Geschwindigkeit klein sein miiBte, da die. Dreiphasen- 
grenze, geometr. betraehtet, eine Linie darstellt. Diesem Widerspruch kann man durch 
die Annahme entgehen, daB die aus der Gasphase aufprallenden Molekule an den Ober- 
f lach en der festen Phasen adsorbiert werden u. dann seitlich zu den Dreiphasenlinien 
gleiten, um dort an der Rk. teilzunehmen (Y o lm er  u. A d h ik a r i , C. 1926. I. 2776). 
Die Verss. der Vff. stellen einen experimentellen Beweia fiir diese Vermutung dar. Da 
das Gleiten der Moll. an Fl.-Oberflachen sehneller erfolgt ais an den Oberflaehen fester 
Kórper, erstere sieh auBerdem durch Austropfen im Yakuum einwandfrei rein darstellen 
lassen, wird (auf Grund einer Beobachtung von M. Y o l m e r ) mit dem System Hg -f-
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Jo ^  HgJ2 gearbeitet. Zunachst wird nachgewiesen, daB Hg u. J 2 niclit sofórt bei 
der Beriłhrung miteinander reagieren, daB viclmehr Jod sieli auf Hg kondensieren 
u., ohne zu reagieren, ausbreiten kann, um dann wieder zu verdampfen. Weitere Ycrss. 
zeigen folgendes: Bringt man einen Hg-Tropfen mit festem oder dampffórmigem Jod 
in Beriihrung, so ist naeli 2 Stdn. an einer den Hg-Tropfcn eben nieht beriihrenden 
HgJ2-Krystallnadel keine Veriinderung zu beobackten, d. li. ein Waehstum des H gJ2- 
Krystalls tiber dio Dampfphase findet nieht sta tt; beriihrt aber die HgJ2-Nadel den 
Hg-Tropfen, so tritt schon naeh wenigen Sekunden Krystallwachstum ein, das sieli 
dann beschleunigt fortsetzt. Diese Verss. bilden eine qualitative, aber direkte Beob- 
aehtung der autokatalyt. Geschwindigkeitssteigerung an der Dreiphasengrenze. Yf. 
diskutiert die Vers.-Ergebnisse auf Grund von uberlegungen von M. VOLMER (C. 1925.
II. 1503. 1926. II. 691) iibor Adsorption u. 'Obersattigungserscheinungen. (Ztsehr. 
physikal. Cheni. 131. 347—62. Berlin, Teebn. Hoehseli.) STAMM.

Martin Kilpatrick jr., Primarer Salzeffekt bei einer Reaktion vom Nulltypus. 
Die Verss. sollten zwischen der ,,Aktivitatsgesehwindigkeitstheorie“ u. der B r o n s t e d - 
sehen Formel entseheiden. GemaB der ersteren sollte sieli bei Ggw. von Salz ein ex- 
ponentieller Effekt ergeben, gemaB der zweiten ein linearer. Untersucht wurde die Rk.
6 Ho O +  Cr[CO(NH2)2]0+++— ->- Cr(H2O)0+++ +  6CO(NH2)2. Zur Best. des jeweiligen 
Umsatzes wurde das unzersetzte Harnstoffsalz mit K3Co(CN)0 gefiillt. Die Rk.-Ge- 
sehwindigkeitskonstante K  envies sieh ais innerhalb der Versuehsfehler unablningig 
von der zugegebenen KN03-Menge (0—0,2 Mol./Liter). Gemafi der Aktivitatstheorie 
hatte K  bei einer von 0,0075 auf 0,2075 inolar steigenden Salzkonz. auf l/4 des ursprting- 
liehen Wertes fallen mussen. Die Verss. bilden somit eine gute Stiitze fiir die BróN- 
STEDselie Formel. (Journ. Amer. ehem. Soe. 50. 358—62. Kopenhagen, Polyteehn. 
Institut.) KLEMM.

N. Isgarysckew und Sophie Schapiro, Die Aklwierung chemischer Iłeaktionen
durch neulrale Salze. II. Die Aklwierung der Eeaklion der Marmorauflósmig durch 
neutrale Salze. (I. vgl. C. 1927. II. 1533.) Die Gesehwindigkeit der Auflósung 
von Marmor in Salzsaure (0,114-n.) bei Ggw. von Chloriden (1-n.) u. in Essigsaure 
(0,5-n.) bei Ggw. von Acetaten (1-n.) wird untersucht. Im ersteren Ealle tritt 
im allgemeinen (im Gegensatz zur klass. Theorie der Lsgg.) eine Erhohung der Rk.- 
Gesehwindigkeit ein, u. zwar ohne Beziehung zum pn-Wert des Lósungsm. u. zum 
Ionenvolumen (naeh Geimm); dagegen wird im zweiten Falle die Rk.-Gesehwindigkeit 
erniedrigt in Ubereinstimmung mit der [H ‘], Diese Resultate stehen im Einklange 
mit der Theorie der Lsgg. von D e b y e  u . H u c k e l .  (Ztsehr. physikal. Chem. 131. 
442—45. Moskau, Teebn. Hochsch.) Stamm.

E. Abel und R. Siebenschein, Ermiltlung zeitlich unzuganglicher Reaktions-
kinelik durch Rcakłio7isverleilung. Die Methode der Reaktionsverteilung zur Ermittlung 
der Kinetik zeitlich schwer zugangliclier Rkk. beruht auf dem Vergleich zweier, in 
einem oder mehreren Reaktionsteilnehmern ubereinstimmender Vorgange an Hand 
des Umsetzungsverkaltnisses. Bei stóchiometr. UnterschuB des gemeinsamen Reaktions- 
teilnehmers in gemeinsamer Lsg. konkurrieren um ihn diese beiden Vorgiinge, u. das 
durch diese Konkurrenz bedingte Aufteilungsverhaltnis vermag bei Kenntnis der 
Kinetik der einen der beiden Rkk. die Kinetik der anderen aufzudeckcn. Vorausgesetzt 
mu(j dabei werden, daB beide Rkk. mit vergleiehbarer Gesehwindigkeit verlaufen. 
Dieses Verf. wird zur Unters. der Rk. zwischen Vberjodsaure u. Jodid in schwefelsaurer 
Lsg.: JO / -j- 7 J ' -)- 8 H ‘ =  4 J 2 +  4 H20  angewandt, in dem diese Rk. mit der in 
derselben Lsg. verlaufenden Rk. zwischen Jodsaurc u. Jodid:

JO?' +  5 J ' +  6 IF =  3 J 2 +  3 H20  
verglichen wird. Dabei ergibt sich, daB tjberjodsaure mit Jodid nieht direkt unter 
Bldg. von Jod reagiert, sondern aussehlieBlich iiber die Zwisehenstufe Jodat, welche 
sich mit Jodid weiter umsetzt. Fiir die 1. Stufo der Rk., die Bldg. von Jodat, wird 
eine Differentialgleiehung angegeben. Das Trijodion ist im Gegensatz zur Jodatrk. 
nieht gescliwindigkeitsbestimmend. Erfolgt die Zers. des Jodats langsamer ais seine 
Bldg., so muB es sich anreichern; auf diese Weise gelingt es, sogar in stark schwefcl- 
saurer Lsg. t)berjodsaure durch Jodid nieht zu Jod, sondern lediglieh zu Jodat (~|- Jod) 
zu reduzieren, was sonst nur in Essigsaure-Acetatlsgg. moglich ist. Die Kinetik der 
Gesamtrk. wird dargelegt u. der Meclianismus der Rk. erortert. (Ztsehr. physikal. 
Chem. 130 [1927], 631—57. Wien, Techn. Hochsch.) E. Josephy.

Aniela Kleinówna, Die Beziehungen zwischen der Ruhrgeschwindigkeit und der 
Reaktionsgeschwindigkeił in heterogenen Systemen. Erwiderung an B e k ie r  u. R o d z ie -
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WICZ (C. 1927. I. 2965). Vf. bestreitet die Triftigkeit der Einwiirfe, die ii ber die Be- 
einflussung der Konstanten in der von ihr angegebenen Bezieliung zwischen Riihr- u. 
Reaktionsgeschwindigkeit durcli die Riihrvorr. erhoben wurden. (Roczniki Chemji 
7 [1927]. 159-62.) W a j z e r .

A. Predwoditelew und A. Witt, Zur Kinetik chemischer Iłeaktionen zwischen einer 
festen und einer ga-sfomugen Komponente, die zur Bildung komplezer Verbindungen 
fiihren. (Vgl. C. 1928. I. 1353.) Mit Hilfe einer niiher beschriebenen veriinderten 
SALVTONl-Wage im Vakuum wurde die Gesehwindigkeit der Bldg. von CuSO,t ■ 5 NH3 
unter verschiedenem NH3-Druck (66—217 mm) bei 20—22,5° gemeseen. Dieser ProzeB 
kann durch die aus tlieoret. t)berlegungen abgeleitete Gleichung: ilC /d t —
q p { B — G)(C0 — G) dargestcllt werden {O =  Kon z. des Kupferammoniakats, p —
NH3-Druck, q, B, C0 =  Konstanten). (Ztsehr. pliysikal. Chem. 132. 47—54. Moskau, 
Staatsuniv.) ' ANDRUSSOW.

E. Puxeddu, Die Tragheitserscheinungen und die chemischen Reaktionen. Werden 
hinreichend verd. Lsgg. von Na2S20 3, Sr(N03)2, CaCl2 bzw. BaCl2 in der Kalte, ohne 
zu schiitteln, mit H2S04 gemisoht, śo fallen S, SrSOt , CaSOĄ bzw. BaSO^ nicht sofort 
sondern erst nach einigen Sekunden aus. Vf. nimmt an, daB alle chem. Rkk. Tragheits
erscheinungen aufweisen, dereń Dauer mit abnehmender Konz. u. Temp. wachst; 
oberhalb einer gewissen Temp. verschwindcn sie. Die in der Literatur bei komplesen 
Rkk., z. B. der Abscheidung von rotem Hg-Oxyclilorid oder der Rk. zwischen S02 
u. H J0 3 beschriebenen VerzogeruDgs-(,,Induktions“-)Perioden kommen dadurch zu- 
stande, daB die (selir kurzeń) Triigheitspcrioden der einzelnen Rkk. sich addieren u. 
dadurch nachweisbar werden. (Gazz. chim. Ital. 58. 59—103. Cagliari, Univ.) K r u g e r .

Ronald G. W. Norrish und Fre&erick F. P. Smith, Der Geschwindigkeitskoeffizient 
fur bimolekulare Reaktionen in Losungen. Es wird die Gesehwindigkeit der Rk. zwischen 
p- u. m-Nitrohenzylchlorid u. Trimethylamin in Bzl. u. CCI4 bei verschiedenen Tempp. 
gemessen. Wird der Logarithmus des Geschwindigkeitskoeffizienten k in Bzl.-lig. 
gegen 1/T aufgctragcn, so entstclit bei beiden Isomeren eine Gerade. In CCl4-Lsg. 
EeBen sich keine brauchbaren k-Werte erhalten, yielleicht wegen der Bldg. eines Kom- 
plexes aus Trimethylamin u. CGlj (aus 0,3-n. Lsgg. des Amins in CC14 schied sich eine 
weiGe Substanz ab). — Da zwischen der Solyatation u. der molekularen Gesehwindig- 
keit der beiden Isomeren in einem nichtpolaren Losungsm. keine groBen Unterschiede 
zu erwarten sind, folgt aus der Gleichung von L e w is  (0 .1919.1. 695): (E1 — E„) / R T =  
ln (kjk,). (Ex u. E2 =  krit. Inkremente.) Die so gefundenen Werte E x — E2 stimmen 
mit den aus den Temperaturkoeffizienten abgeleiteten nahe uberein; fur die Yerss. 
von Ol iv ie r  (C. 1924. I. 1768) u. Co n a n t , K ir n e r  u . H u s s e y  (C. 1925. I. 1714) 
wo das Losungsm. stark polar war u. ster. Hinderung mitwirkte (bei CONANT, K ir n e r  
u. HUSSEY waren ferner Ionen beteiligt), sind dagegen die Differenzen zwischen den 
nach beiden Methoden gefundenen Werten von Ex — Z?2 viel erheblicher. Bei der Be- 
reohnung der Zahl der 2usammenstoBe zwischen den reagierenden Stoffen in einer 
Lsg. miisaen folgende Faktoren beriicksichtigt werden: 1. Anderung der Konz. der gel. 
Stoffe infolge des durch Losungsm.-Moll. eingenommenen Raumes; 2. die Solvatation. 
Dann berchnet sich aus der Gleichung von L e w is  kt =  w  114-1021 [(Oi +  o2)/2Y 
}A*i2 +  u2--e~ EIR T (0! u. a2 =  Mol.-Durehmesser, u. «„ =  Gesehwindigkeiten der 
reagierenden Moll., m  =  Zahl der bei jedem Zusammenstol3 gebildeten Moll.) kso fiir 
die Rk. zwischen p-Nitrobenzylchlorid u. Trimethylamin in Bzl. zu 1,2 X 105 (ex- 
perimentell gefunden 0,00219). Diess Abweichung benruht offenbar darauf, daB im 
Augenblick des ZusammenstoBes der reagierenden Moll. aucli Aktivierungsenergie von
1 oder mehr Losungsm.-Moll. aufgenommen wird. Um dieser deaktiyierenden Wrkg. 
des Losungsm. Reehnung zu tragen, fuhren Vff. den Wahrscheinliehkeitsfaktor P  =  
Verhaltnis zwischen der Zahl der wirksamen ZusammenstóBe zwischen Moll. mit der 
erforderlichen Aktivierungsenergie u. der Gesamtzahl in die Gleichung fiir den Ge- 
śchwindigkeitskoeffizienten ein. Berechnung von P  fiir die vorliegenden u. fiir die 
von Cox (C. 1921. III . 149) u. H a w k in s  (C. 1922. III. 1349) untersuchten Rkk. ergibt, 
daB die Veranderung der P-Werte von einem Losungsm. zum anderen auch bei Rkk. 
vom gleichen Typus nicht gleichfórmig ist; im allgemeinen seheint jedoeh P  fiir nicht- 
polare Losungsmm. viel kleiner ais fiir polare u. fiir Alkohole besonders hoeh zu sein.
(Journ. chem. Soc., London 1928. 129—38. Cambridge, Univ.) KRUGER.

J. Arvid Hedvall, tlber den Zusammenhang zwischen Reaktionsvermogen und elek- 
trischer Leitfuhigkeit im festen Zuslande. Yorl. Mitt. Der groBte Teil dieser Abhandlung ist
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bereits (C. 1928. I. 631) referiert. Zu erganzen ist: Es scheint ein Zusammenhang 
zu bestehen zwiscken den hier festgestellten Reaktionstempp. u. den von TUBANDT 
(C. 1927. II. 2045) bestimmten Tempp., wo die elektr. Leitfahiglceit der Kupfer-l-halo- 
genide im festen Zustand stark vormehrt wird. — Ersichtlich reagieren dio Kupfer-
1-lialogenido zu einam gewissen Grad auch unterhalb der mit den Erhitzungskurren 
bestimmten Reaktionstempp. oder der „Verpuffungstempp. Tp“ nacli FlSCHBECK 
(C. 1927. II. 2377). Da dieae Halogenide bei niedrigeren Tempp. nach T u b a n d t  reine 
Elektronenleiter sind, darf man schlieBen, daB nicht nur Ionengitter, sondem auch 
Atom- oder Molekiilgitter reagieren konnen. — Die vom Vf. gefundenen Platzwechsel- 
rkk. zeigen die Einw. der Warmeauflockcrung auf dio Reaktionsfahigkeit u. die letzten 
Befunde mit Kupfer-l-halogeniden zeigen auch, daB die Auflockerung in ahnlicher Weise 
auf Reaktionsfahigkeit u. Leitvermogen einwirkt. — Nicht unwahrscheinlich ist, daB 
schon die Platzwechselrkk. mit Sulfaten ein Beispiel vom EinfluB einer Kationen- 
deformation auf die Reaktionsfahigkeit erbracht haben. Dio S04-Ionen sind schwer 
deformierbar, gróBcre Effekte sind bei einom Austausch von Kationen kaum zu er- 
warten. Auffallend aber ist, daB es eben diejenigen Sulfate sind, die aus den Kationen 
Sr++, Ca++ u. Mg++ vom Edelgastypus gebildet sind, welche die hochsten Reaktions- 
tempp. ausnahmslos aufweisen (in Ubereinsfciinmung mit FAJANS). — Es ist wahrschein- 
lich, daB jeder auflockernde Faktor die Reaktionstemp. senken wird. Wenn zwei oder 
mehrere Faktoren zusamnienwirken, wiirden also ganz besonders niedrige Reaktions
tempp. auftreten. Der Vf. weist in diesem Sinne auf die Bestrahlung bei Rkk. hin. 
(Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 170. 71—79. Góteborg, Chalmers Techn. Inst., Chem. 
Labor.) B l o c h .

J. Arvid Hedyall und E. Gustaisson, Ober die Bestimmung von Reaktionstempera- 
turen mit Erhitzungskuruen in Pulmrgemischen. (Vgl. C. 1927. II. 2098. 1928. I. 631.) 
Methodisches iiber dieses Verf., uber die Aufnahme der Erhitzungskurve, iiber Farben- 
wechsel beim Auftreten anders gefiirbter Reaktionsprodd., uber Dcutlichmaehen des 
Farbenumschlags. Die Auflockerung ist eine Exponentialfunktion von der Temp., 
woraus folgt, daB auch bei Tempp. unterhalb der ,,Knicktemp.“ eine Rk. eintritt u. 
langsam Yerliiuft. Bei Rkk., wo bei den bestimmten Badtempp. immer eine gewisse 
Zeit erhitzt wird, wird auch unter der Knicktcmp. etwas Reaktionsprod. gebildet. Die 
Auflockerungstemperaturfunktion ist eine indmduelle u. damit auch die Reaktions
fahigkeit, auch unterhalb der Knicktemp. Bei der Rk. BaO +  CuSOt =  BaSOi +  CuO 
(H e d y a l l , H e u b e r g e r , C. 1923. III. 357), die bei 346° verlauft, kann Schwarzung 
(CuO-Bldg.) nicht unterhalb 343° wahrgenommen werden. Die quantitative Verfolgung 
des Yerlaufs dieser Rk. wird erleichtert dadurch, daB es gelungen ist, das Cu zuverlassig 
auf elektrolyt. Wege zu bestimmen. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 170. 80 
bis 84.) B lo c h .

Susumu Miyamoto, t)ber die Oxydation von Stannóhydroxyd in Sodalosung mittels 
Luft. (Vgl. C. 1928. I . 466. 1164.) Es wird die Oxydationsgeschwindigkeit von in 
Sodalsgg. verschiedener Konz. suspendiertem Stannohydroxyd durch Luft ais Bei
spiel einer heterogenen Rk. untersucht. Die Oxydationsgeschwindigkeit erwies sieh 
ais unabhangig von der Menge des Stannoliydroxyds. Der EinfluB der Konz. von 
Na2C03 sowie der Temp. auf die Rk.- Gcschwindigkcit war gering. Wahrend das aus 
Stannohydroxyd in NaOH-Lsg. gebildete Na-Stannit (1. c.) rasch osydiert wird, 
erleidet Stannohydroxyd durch Luft nur sehr langsame Oxydation. (Tabellen.) (Buli. 
chem. Soc. Japan 3. 43—47. Hongo, Tokyo, Inst. of Phys. and Chem. Res.) H e r z o g .

Pierre Henry, Der Mechanismus der Ozy&ation. Zusammenfassend wird be- 
sprochen: Historisches, Autoxydation, Katalyse, der EinfluB von W. auf chem. Rkk,, 
lebhafte Yerbrennungen, wobei uberall die Ansichtcn von E n g l e r  (vgl. z. B . Rev. 
Chim. pure et applią. 6  [1903], 288) u. von B a ch  (Joum. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 
29 [1897]. 273) in den Yordergrund gestellt werden. Am SehluB wird iiber andere 
Ansichten kurz berichtet. (Rev. gen. Sciences pures appl. 39. 16—22. Paris.) Klemm.

Wilhelm Manchot und Gerhard Lehmann, Ober die Einwirkung von Hydro- 
perozyd auf Ferrosalz (Studien iiber die Oxydationsvorgange). (Ygl. WlELAND u. 
FRANKE, C. 1927. II. 1658.) 1. Einw . von F e r ro s a lz  auf n e u tra le s  H20 2
bei groB er Verd. Auf 4 unabhangigen Wegen, namlieh durch potentiometr. Unters., 
Unters. nach der Jodkaliumacceptormethode, Auffinden des Aquivalenzpunktes 
durch Abtasten u. oxydimetr. Unters. kommen Vff. zu dem gleichen Ergebnis: Bei 
groBer Verd. beansprueht 1 Atom Eisen-(II) 3 Aquivalente H20 2, von denen 2 ais
0 2 gasformig entweichen oder bei Ggw. des Acceptors K J  auf diesen iibertragen werden,
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wiihrend sieli zugleicli Fe(OH)3 bildet. Die Rk. ist nicht katalyt. u. endet mit dcm 
Ubergang des gesamten Fe in die Ferriform. Sie ist in diesem Umfang nur mit Fcrro- 
salz, nicht mit Ferrisalz zu erzielen. Der quantitative TJmsatz entspricht somit der 
Gleiehung I  u. fiir den Acceptorvers. mit K J  der Gleieliung II. — Fur die Annahmc 
cines intermediiiren Eisenperoxyds Fe20 5 kommen namentlieh folgende Argumente 
in Betracht: Der quantitative Umsatz von 3 Aquivalenten ist stets reproduzierbar. 
Von dem Acceptor K J wird eine bestimmte Anzahl von Aquivalenten mit osydiert, 
was sieli aueh ais Zerfall eines Eisenpentajodids Fe J5 auffassen laBt. Der Verbrauch 
von H20 2 u . der Umfang der Osydation des K J  wird durcli lokale Anhaufung des Fe 
vermindert, d. h. in dem ans der Annahme des Fe20 5 zu erwartenden Sinne verandert. 
Durch moglichste Verteilung des Fe wird er erlioht bis zur Grenze von insgesamt
3 Aquivalenten — Erscheinungen, die sich aus der sekundaren Rk. des Fe20 5 mit dem 
Ferrosalz zwanglos erkliiren (vgl. aueh GOARD u. R id e a l , C. 1924. I. 2560). Die 
suinmar. Rk.-Gleichung I laBt sich demnach auflosen in Einzelyorgange, die unter 
Weglassung von Nebensaclilichem nach III u. IV formuliert werden konnen u. die 
Gleiehung II fiir den KJ-Aczeptorvers. nach V—VII. — Audi bei Vcrss. mit organ. 
Aceeptoren wird man der Annahme von Fe20 5 ais Zwisehenstufe Rechnung tragen 
mussen. Die Moglichkeit, daB das Fe-(1I)-Salz 2 Aquivalente H20 2 entsprechend 
einem Peroxyd FeO, yerbrauchen konnte, scheidet vóllig aus.

I 2 FeSÓ, +  3 H20 , +  2 H.,0 =  2 Fe(0H )3 +  2 H2S04 +  2 0.
II 2 F eJ2+ 3 H lO „  =  2Fe(OH)3+ 4  J.

III 2 FcS04 +  3 H „0.;=  Fe„0, +  2 H„SO.t +  H„0.
IV Fe,05 =  Fe„03 +  2 0. V '  2 Fe J„ +  3 H20„ +  6 K J  =  2 Fo J 5 +  6 KOH.

VI 2 FeJ5 =  2 FeJj +  2 J 2. VII 2 FeJ3 +  G KOH =  2 Fe(OH)3 +  G K J.
2. E inw . v o n  F e rro sa lz  au f n o u tra le s  H20 2 von  s ta rk o r  K onz. In 

sehr konz. H20 2 beobaehtet man einen selir starken Verbraueh von diesem, der iiber 
jedes denkbare stóchiometr. Verhaltnis fiir ein Fe20 6 hinausgeht; geht man mit der 
Konz. herunter, so erreicht man zwischen 500 u. 1000 1 auf 1 Mol. H ,0 2 ein Verdiinnungs- 
gebiet, wo genau 3 Aquivalente oder V/„ Mol. H ,0 2 von einem Atom 2-wert. Fe ver- 
braucht werden. Dieser Effekt andert sich aueh bei sehr groBer Verd. nicht weiter. •— 
Der Verbraueh von H20 2 wurde hier durch Zuriicktitrieren mit KMnOj ermittelt. — 
Der groBe Mehrvcrbrauch an H20 2 wird dadurch erklart, daB es infolge seiner Eigen- 
schaft, O-reiehe Substanżen unter 0 2-Entw. zu reduzieren, den Zerfall des Fe20. bis 
zur 2-wertigen Stufe bewirkt. — Mit Abnahme des H20 2-Red. geht die Red. des Fe2Os 
zuruck. Tatsachlich kann man in den Rk.-Gcmischen mit konz. 1I20 2 Ferrosalz 
mittels a,a '-Dipyridyl nachweisen; die Ggw. von Ferrosalz ist an der blutroten Farbę 
zu erkennen, die bpim Stehen noch intensiver wird. Wurde nacli dem Zugeben von 
Dipyridyl mit H2S04 stark angesauert, so verblaBtc die Farbę nacli lśingerer Zeit u. 
verlor sich sehlieBlich ganz, was ais Saurewrkg. zu verstehen ist. — Aueh vom Ferri- 
salz ausgehend, kann man den Nachweis von Ferrosalz erbringen. Die starko Anfangs- 
wrkg. des Fe-Salzes wird aber nur durch das Ferro-, nicht durch das Ferrisalz hervor- 
gerufen. Dem Nachweis der Reduzierbarkeit von Ferrisalz durch H20 2 kommt nur 
die Bedeutung eines accessor. Arguments zu. — Die Rk. wird nieht katalyt., weil die 
H20 2-Konz. durch die Anfangswrkg. sehr rasch bedeutend heruntergeht u. damit 
die reduzierende Wrkg. des H20 2 abnimmt, wahrend zugleieh das Fe durch die sekund. 
Nebenwrkg. in die viel unwirksamere Ferriform iibergeht; dagegen kann die ent- 
stehende Ferriverb. einen katalyt. ProzeB bewirken, dessen Effekt aber gegeniiber 
der sehr starken Wrkg. des Ferrosalzes vernachlassigt werden kann. — Beim Zu- 
sammenbringen v.on etwas groBeren Mengen starkerer Fe-(II)-Lsg. u. starkem H 20 2 
beobąelitet man eine starkę positive Warmctónung. Aus festem Eisenvitriol u. Per- 
hydrol entsteht unter starker Wanneentw. bas. Fe-Sulfat bzw. Fe-Oxyd. — Festes 
Ferriammonsuljat gibt eine iihnliclie, aber weniger lieftige Bk.

3. D ie V organge in  s a u re r  Lsg. Im ganzen finden die gleichen Vorgangc 
statt, wie in neutralem Medium, jedoch wird das Verhaltnis der Geschwindigkeiten 
der einzelnen Vorgange zueinander verschoben. Bei sehr groBer Verd. wird bei Zusatz 
von wenig freier Siiure das Verschwinden des 2-wert. Fe verzógert; also wird durch 
die Siiure hier der Oxydationsvorgang yerlangsamt; setzt man aber mehr Saure zu, 
so ist im Gegenteil das 2-wert, Fe besonders schnell verschwunden. Es wird namlich 
der primare OsydationsprozeB durch Saure verzogert (Bldg. von Fe20 5), der sekundiire 
t)bertragungsprozeB dagegen besehlcunigt (Bk. des Fe2Os mit Fe-(II)-Salz). — Mit 
konz. H20 , beobaehtet man aueh im sauren Rk.-Gemisch im Prinzip dasselbe, jedoch
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ist bei Ggw. von Siiuro der gesamte Umsatz, den 1 Atom Fe(II) bewirkt, viel geringer 
ais in ncutralem Rk.-Gemisch. Die Saure vermindert den Umsatz an H .0 2 u. verlang- 
samt łhn auch. Der Endzustand der Rk. wird hier dentlich viel langsamer erreicht 
ais im neutralen Rk.-Gemisch.

4. E inw . von H20 2 au f F e rro sa lz  in  Ggw. von A ccep to ren . Mit K J  ais 
Acceptor kann man die Verss. nur in groBer Verdiinnung gut ausfiihren, weil sonst 
die Nebenrkk. des K J storen, besonders in saurer Lsg. -— Der von WlELAND (1. o.) 
bei der Einw. von H20 2 auf Ferrosalz in Ggw. organ. Sauren iiber jedes denkbaro 
stóehiometr. MaB hinausgeliende ais ,,Primarstofi“ bezeichnete Umsatz ist ais Zu- 
sammenspiel stóeliiomotr. Yerlaufender Vorgange aufzufassen. — Es kommt nur darauf 
an, in welche Beziehung der zugesetzte organ. Acceptor, z. Beispiel Ameisensaure, zu 
den oben untersuchten Vorgangen tritt. — Auch in den Systemen mit organ. Acceptor 
is t die Regenerierung des Ferrosalzes ein wesentlicher Faktor. — Die Ameisensaure 
muB enorm empfindlich gegen Fc20 6 sein u. muB, indem sio um das Fe20 5 mit dcm 
Fe(II)-Salz konkurriert, die Rk. von dicsem mit Fe205 fast ausschalten. Dadurch 
wird allein schon der Umsatz, den ein 2-wertiges Fe-Atom bewirkt, auf etwa 3 Aqui- 
valente steigen. Wenn dies nun bei jedem Atom regcneriertem 2-wertigem Fe geschicht, 
so muB offenbar der Totalumsatz bedeutend wachsen. — Weitere Erórterungen fiihren 
zu dem SchluB, daB auch in den Systemen von WlELAND mit organ. Acceptor eine 
Regenerierung von Ferrosalz in allerdings komplizierter Weise stattfindet, u. daB 
somit Erldarungsmoglichkeiten bestehen, die jedenfalls die Annahme eines unstóchio- 
metr. Umsatzes entbchilich machen. — Auch hier ist die Bldg. des Fe20 5 diejenige 
Rk., an die sich 111 diesen Systemen das 'weitere Gcsclichen ais Folgewrkg. anschlicBt. 
(L ie b ig s  Ann. 460. 179—201. Munchen, Techn. Hochsch.) B u s c h .

E. Fermi, Eine statistische Methode zur Bestimmung einiger Eigcnschaften der Alotne. 
Rcin mathemat. Abhandlung. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [61 6 ri9271. 
602— 07.) Go t t f r ik d .

Theodore W. Richards, Chemisclie. Affinitat, ltohasion, Kompressibililat und 
Atonwolumzn. Sludie iiber die Wirkungen der inneren Druclce. (Vgl. C. 1927. I. 1G54.) 
Eine Literaturstudie, in der fast 40 Arbeiten aus den Jahren 1901—1926 zusammen- 
gefaBt werden. (Journ. Chim. physiąue 25. 83—119. Harvard-Univ.) K. WOLP.

P. W. Bridgman, Die Viscositat von Quecksilber unier Druck. Da friihere Untorss. 
an 43 Fil. (vgl. C. 1926. II. 1923) gezeigt hatten, daB die Viscositiit mit dem Druck 
um so stiirker ansteigt, je komplizierter die Molekel des betreffenden Stoffes ist, wurde 
ais moglich ,,einatomige“ Substanz Hg untersucht. Nach viclen fehlgeschlagenen Verss. 
gelang es mit amalgamierten Cu-Kapillaren reproduzierbare Ergcbnisse zu erhalten. 
Die horizontal justierten Kapillaren standen beiderseits mit Hohlzylindern von ver- 
hiiltnismaBig groBcm Querschnitt in Verb., in die Pt-Kontakte hineinragten, die bei 
Beriihrung mit der Hg-Oberflache ein Laute- bzw. Uhrwerk betatigten. Zum Vers. 
wurde erst etwas aus der Horizontalen gedrelit, so daB das Hg in dem einen Zylinder 
angereichert wurde, dann in die entgegengesetzte Lage gekippt u. die Zeit bis zur Be- 
riihrung des Kontaktes festgestellt usw. Aus dcm Ncigungswinkel ergeben sieli die 
notwendigen Wertc fiir Druckdifferenz, Hg-Menge usw. Ais FI. zur Druckubertragung 
erwies sich A. ais unbrauchbar, da er bei langerer Benutzung leitend wurde (Wasser- 
bildung ?); brauchbar war PAe., dessen Kompressibilitat gemessen wurde. Die kompli- 
zierte Auswertung der Verss. muB im Original nachgelesen werden. Die absol. Viscosi- 
taten steigen bei 30° von 0,01516 (1 kg/qcm) bis 0,02008 (12000 kg/qcm) u. bei 75° 
yon 0,01341 (1 kg/qcm) bis 0,01757 (12000 kg/qcm) nahezu linear an. Die prozentuale 
Anderung scheint bei Hg fiir ein gegebenes Druck-Inkrement lediglich eine Funktion 
der Viscositat selbst zu sein, gleichgultig ob diese boi niedriger Temp. u. niedrigem 
Druck oder bei hoher Temp. u. hohem Druck gefunden ist. — Der Druckkocffizient 
der Viscositat miiBte 3-mal so groB wie der gefundcnc sein, damit die sonst haufig zu- 
treffenden Regel, daB die Viscositat eine Funktion des Volumens ist, erfiillt ware; es 
ist besonders zu bemerken, daB gerade bei diesem einatomigen Stoff die Regel nicht 
stimmt. Auch ist hervorzuheben, daB der Druckkocffizient ungewóhnlich klein ist 
(33% zwischen 1 u. 12000 kg/qcm), wahrend z. B. die Viseositat des W., die die nachst 
kleinste ist, um das 2,7-fache steigt. Dies bringt die Vermutung, daB die Viscositat 
mit den Bindęverhiiitnissen zwischen den Molekiilen zusammenhiingt, also nicht nur 
eine kinet. Frage ist. (Proeeed. Amer. Acad. Arts Sciences 62 [1927], 187—206.) Ki,.

P. W. Bridgman, Die Kompressibilitat und der Druck-Koeffizient dts Widersiands 
vo?i zehn Elementen, Untersucht werden die Kompressibilitaten (A) (zwischen 1 u.
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12000 kg/qcm) von Pr, La, Ce, Be, Ba, Th, Cr, Vd, P  (violett u. schwarz), S  bei 30 u. 75°; 
von den 6 zuerst genannten Metallen auch der Druckkoeffizient (B ) des elektr. Wider- 
standes. Von den in Tabellen u. Gleichungen gegebenen Wertcn kann nur auf die- 
jenigen eingegangen werden, bei denen Besonderheiten auftroten; die einzelnen Werte 
miissen im Original nachgelesen werden. La: Der Temp.-Koeffizient von A  ist negatiy, 
allerdings dem Absolutwert naeh klein. Der Temp.-Koeffizient von B  ist ebenso wie der 
von Pr ungewohnlieh groB. Ce: Es wurde ein ncuer Umwandlungspunkt gefunden 
(bei 7600 kg bei 30°, bei 9400 kg bei 75°). Fur die boi geringen Drucken stabile Modi
fikation ist der Temp.-Koeffizient von A  negatiy, auBerdem steigt A  mit dem Druck, 
wie das sonst nur noch bei Glasern mit hohem Si02-Gehalt der Fali ist. B  ist ebenfalls 
anormal, denn es steigt mit dem Druck. Der Temp.-Koeffizient des Widerstandes 
ist ungewohnlieh niedrig, 0,00097, obwohl das Metali sehr rein war. Die bei hohen 
Drucken stabile Modifikation hat n. B. Be (D.20 1,820) lieB sich nicht zu Drahten ziehen; 
fiir die Messungen wurde ein gegossener Stab benutzt. Ba: A  lieC sich durch eine qua- 
drat. Gloichung mit 2 Konstanten nicht geniigend genau darstellen. Der Widorstand 
.fallt zunachst mit dem Druck, geht dann durch ein Minimum u. steigt dann wieder. 
Das gleiche Verh. zeigt nur noch Cs; Ca u. Sr dagegen haben positiye Werte vonB. 
Dio Temp.-Abhangigkeit des Widerstandes ist nur mit einer 3-konstant. Gleichung 
darzustellen, der Temp.-Koeffizient 0,00649 ist sehr hoch, dagegen betrug er bei einem 
sehr reinen Th nur 0,00239. Cr (unbekannter Reinheit) ergab wesentlich kleineres A 
ais R ic h a r d s  (vgl. C. 1907. II. 1142) angibt. Das benutzte Vd enthielt nur 95% Yd. 
Boler P  (richtiger yioletter, D. 2,348) gab in 2 Riehtungen yerschiedenes A, ist also 
nicht kub. A  ebenfalls niedriger ais R ic h a r d s  (vgl. C. 1907. II. 1142) fand. Schicarzer P  
hat ungefahr den halben Wert von A  yiolett. Doch fallt — entgegen einer von R ic h a r d s  
(C. 1927. I. 1654) gegebenen Regel — trotzdem A  mit dem Druck bei scliwarzem P 
starker ais bei violettem. An S  wurde A  in Richtung aller krystallograph. Aehsen 
gemessen. — In einer Zusammenstellung wird eine graph. t)bersicht iiber die bekannten 
A-Werte, geordnet naeh der Ordnungszahl, gegeben. P  sehwarz muB demnaoh ais die 
n. Modifikation angesehen werden. Auffallig ist, daB bzgl. der /t-Werte gilt L a<C e>Pr. 
Die Werte von B  sind einer tlieoret. Deutung noch nicht zuganglich. Der Widerstand 
fallt gewohnlich mit dcm Druck; er wachst mit dem Druck bei Bi (fest), Sb, Li (fest 
u. fl.), Ca, Sr, Ti (?), Cs u. Ba bei hohen Drucken u. Ce (Modifikation bei niedrigem 
Druck). (Proceed. Amer. Acad. Arts Sciences 62 [1927], 207—26. Cambridge [Mass.], 
Harvard-Univ.) Klemm .

E. Moles und M. Crespi, Zur Kenntnis des Volumens des Wassers in Metallsalz- 
hydraten. (Vgl. C. 1927. II. 1325.) Durch Entwasserung u. D.-Messungen wurde 
das Vol. des W. in den yerschicdenen Hydraten der Sulfate von Mn, Fe, Co, Ni, Cu 
u. Zn  łi. der Chromisalze: Kaliumchromialaun, K[Cr(H20)8](S04)2-6 H20, violeltes 
Chromisulfat, [Cr(H20)a],(S0 ,,)3 • 5 H ,0 , molettes Chroinitetrasulfat, [Cr(H2O)0]- 
(S04-H20)2H, violetles Chromichlorid, [Cr(H20)6]Cl3, violettes Chromichlorosulfat, 
[Cr(H20)6]ClS0.1-H20, bestimmt. Fiir die wohl definierten Hydrate der Sulfate 
bestatigen Vff. im wesentliehen die Befunde von THORPE u. WATTS (Journ. chem. 
Soc., London 37 [1840]. 102), daB das 1. Wassermol. einem Raum von 10—11 ccm 
entsprieht. Die Raumerfiillung der folgenden Moll. nimmt stetig zu u. weicht im 
Mittel wenig von 14,6 ab. Diese Resultate fuhren zu dem SchluB, daB in Sulfaten mit
7 Moll. ELO das erste Wassermol. ais an den Sulfatrest gebunden gelten kann u. nicht, 
wie W e r n e r  annahm, das 7. W.-Mol. — Die Chromisulfate behaltcn beim Erhitzen 
zunachst ebensoviele Moll. H20 wie Sulfatgruppen im Komplex Yorhanden sind, 
der Raum der von diesen fester gebundenen W.-Moll. erfullt wird, ist ca. 10 ccm. 
Fiir die anderen Moll. wachst dagegen die Raumbeanspruchung bei zunehmender 
Zahl, u. der Mittelwert des W.-Vol. fiir diese Moll. nahert sich dem Nullpunktwert 14,3. 
Die Verbb. werden folgendermaBcn formuliert: [Cr(H„O)0]o(SO4-H2O)3-2 H„0,
K[Cr(H20)6](SÓ4 ■ H20  • S04) ■ 5 H20, H[Cr(H20)6](S04-H20)2. ‘ Danach wird die Ko- 
ordinationszahl 12 bei dem violetten Sulfat ausgeschlosscn. Fiir das Chlorid stimmt 
der Wert mit dem von B iltz  u . B ir k  (C. 1926. I. 1498) iiberein. —  Wahrend CoS04 
bei 220° siimtliche 7 Moll. W. abgegeben hat, behaltN iS04 sein letztes Mol. W., das bei 
260° noch nicht ganz entwichen ist. Bei starkem Erhitzen wird eine D.-Zunahme 
beim wasserfreien CoS04 beobachtct. (Ztsehr. physikal. Chem. 130 [1927], 337—44. 
Madrid.) E. J o s e p h y .

Jessie Y. Cann und Keren E. Gilmore, Das System Na„0: Si02: / /20. Beziehung 
zmschen Zusammenselzung und Siedepunkt wasseriger Losungen von Natron.silicaten. II.
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(I. vgl. C. 1925. II. 713.) An einem groBen Vers.-Materiał wird die Siedepunktserhóhung 
von Natronsilicatlsgg. bei yersehiedenen Konzz. gemessen u. in Bcziehung zu den 
Konzz. gesetzt. Dasselbe erfolgte mit den Aktivitatskoeffizienten. Es ergibt sich, daB 
die Dissoziation mit steigender Konz. abnimmt. Die Siedepunktserhóhung von verd. 
Lsgg. mit dem Vcrhaltnis Na20 : 3,753 Si02 ist abnorm hoeh, wahrend bei konz. Lsgg. 
dieselbe abnorm niedrig ist. Deshalb wird Micellenbldg. boi dieser Zus. angenommen. 
(Journ. physical Chem. 32. 72—90. S m it h  College.) Sa l m a n g .

R. W. Harman, Waprige, Losungen von Nalrcmsilicalen. VIII. Allgemeine Zu- 
sammenfassung und Konstilutionstheorie. Natronsilicate ais kolloidale Elektrolyte. (VII. 
vgl. C. 1927. I. 3051.) Es wird eine Zusammenfassung von 7 Veróffentlichungen ge- 
geben, in denen die physikal.-chem. Gesetzmafligkeiten yon Lsgg. der Na-Silicate 
gegeben werden. Die verschiedenen Daten werden yerglichen u. eine Erklarung der 
Konstitution u. des Verhaltens solcher Silicatlsgg. gegeben. Wahrscheinlich sind 
krystallisierte Kieselsaure u. Silicationen yorhanden. Beim Verhaltnis 1 :1  u. 1 :2  
allein sind definierte Salze, namlich Na2Si03 u. NaHSi03 yorhanden. Bei mehr ais 
1: 2 tritt wahrscheinlich kolloidale Si02 auf, dereń Menge mit der Konz. u. der Ver- 
schiebung des Verhaltnisses 1: x wachst. Bei solehen Lsgg. treten kolloidale Er- 
seheinungen ein. Es sind Micellen von der Zus. (m-Si0 3-5i Si02-aq)»»" yorhanden,
wobei das Verhiiltnis Si02/N a20 bedeutet. In konz. Lsgg. hoherer Ver-
haltnisso besteht ein groBeres kolloidales Aggregat, das auch Na enthiilt. Kieselsaure 
ist stiirker ais angenommen wurde, da ihre Dissoziationskonstanten von der GroBen- 
ordnung 10-10 u. 10“ 16 sind. (Journ. physical Chem. 32. 44—60. London, Uniy.) Sa l m .

N. Kumaków und W. Nikolajew, Singulare Falie des Natriumnitrats. Besteht 
zwischen den Komponenten eines Glcichgewiclitssystems eine Wechselwrkg., so er- 
seheinen die den Zustand des Systems charakterisierenden Linien u. Flaehen gekriimmt, 
u. in binaren Systemen existieren auf den Durchschnitten der Eigenschaftslinien ent- 
sprechender Phasen singulare Punkte. Unter dem EinfluB der Zugabe eines dritten 
Kórpers geht der singulare Punkt im ternaren System in eine singulare Kurvc iiber, 
die die Kante der durch den Durchschnitt zweier Folder ein u. derselben Krystallisations- 
flaehe eines gegebenen nicht dissoziierten Stoffes resultierten Raumfalte darstellt. Von 
diesem Gesichtspunkt aus antersuchen Vtf. das ternare System Na20-N20 5-H20. 
Das Krystallisationsfeld des NaN03, die kryohydrat. Linien u. das Eisfeld sind ge- 
zeichnet. Die Messungen der Loslichkeitsisotherme des NaN03 in HN03 u. NaOH 
bei 25° u. 65° sind in Tabellen u. Kuryen angegeben. (Ztsehr. physikal. Chem. 130 
[1927]. 193—204. Leningrad, Akad. d. Wiss.) E. J o s e p h y .

Peter Budników, Zur Frage der Loslichkeit des „naturlichen Halbhydrats“ 
oder des naturlichen Anhydritsl Die Beobachtungen SwORYKINs (C. 1927. II. 1117) 
iiber die Krystallisation des fein zerkleinorten naturlichen Anhydrits nach dessen Er- 
hitzung bei 83°, beziehen sich nicht auf „naturliebes Halbhydrat“ , sondern nur auf 
naturlichen Anhydrit. Naturlichcs Halbhydrat liatte wie kiinstliches Halbhydrat mit 
W. schnell Gips unter Erhitzung geben miissen. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 170.
111. Charków, Teehnol. Institut.) B l o c h .

A. Sworykin, Zur Frage der Loslichkeit des „naturlichen Halbhydrats“ oder des 
natilrlichen Anhydrits 1 Der Vf. widerspricht den Bemerkungen yon P. BUDNIKÓW 
(vorst. Ref.). Er durfte das untersuehte Minerał ais natiirliches Halbhydrat anspreehen. 
(Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 170. 112. Góttingen, Univ., Inst. f. physikal. 
Chemie.) B l o c h .

J. T. Mc Cormack, Untersuchungen iiber die Entwasserung des Gipses. Vf. unter- 
suchte die Entwasserung des Gipses in Zeitraumen bis 5 Tagen unter Drucken yon 
20 at bis 100 000 at bei 20°, wobei sich keine Wrkg. zeigte. Bei 100° hatten Drueke 
bis 70 at keine Wrkg. Erwiirmung auf 150° ergab bei Druck von 1 at in 5 Tagen 
yollstandige Entwasserung. (Journ. of Geol. 74 [1926]. 429—33; Neues Jahrb. 
Minerał., Geol., Palaont. 1928. II. 25—26. Ref. M il c h .) E n s z l in .

John Stanley Carter und Richard Kenneth Hardy, Die aussa.lze.nde Wirkung. 
Einfluf} von Elektrolyten auf die Loslichkeit von m-Kresol in IFa-sser. Vff. bestimmen 
die Loslichkeit s (25°) von m-Kresol in W. bei Ggw. von NaCl, MgCl2, Na,,SOi, MgSOt , 
HCl, 7/26'0,, u . / / 3P 0 4-A7a3P04-Gemischen konstanter P 04"'-Ivonz.; in reinem W. ist 
s =  3,87 Mol/1000 Moll. W. (2,27 g/100 g W.). Fiir die 4 Salze schneidet die Gerado 
log s' — log s0 — k' c (o =  Aquivalente Elektrolyt/1000 Moll. W., k' =  Anstieg der
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Geraden log s — c) die s-Achse nieht in dem der Losiichkeit s0 in reinem W. entsprechen- 
Punkt, sondern bei einem etwas niedrigeren Wert s0'. Eie unter Benutzung der extra- 
polierten Werte bereehneten Werte s’ stimmen mit den bcobachteten s gut iiberein. 
In  HC1 u. HoS04 fallt s regelmaBig mit steigendem c, aber die Exponentialformel gilt 
nieht; s ist gróBer ais in Lsgg. der betreffenden Salze, u. die aussalzende Wrkg. von 
S04" ist grofier ais diejenige von Cl'. In den Phosphatgemischen H j — x NaxPO, 
nimmt A LjA x (l — 100 (s0-— s)/s0c), mit waehsendem x ab. Die Tatsache, daB 
die Sauren die Losiichkeit viel weniger erniedrigen ais die entspreehenden Salze, 
bcweist, daB das Aussalzungsvermogen von Ionen derselben Valenz nieht immer mit 
sinkender IonengróBe steigt. (Journ.chem. Soc.,London 1928.127—29. London, Govern- 
ment Lab.) K r u g e r .

E. Goldstein, U ber Ammoniak-Synlhese und iiber Argon ais Katalysator. Am - 
moniakhldg. im j^jiniewentladnngsrohr yollzieht sich auch bei Temp. der fl. Luft. 
Die Synthese ging auch bei dem Mischungsverhaltnis N2:H 2>  1 :3  (z. B. 1 :2  oder 
1: 1), wenn aueh langsamer, bis zu Ende; dabei wurde der uberschussige N„ von den 
Eloktroden vollstandig absorbiert, so daB die Induktionsentladung statt anfanglichen 
Stiekstofflichtes nur noeh Leuchtfarbe u. Spektrum des Ar gab. Diimid oder Hydrazin 
traten nieht auf. — Eine sehr kleine Menge Argon geniigt, um in verd. Luft die Bindung 
immer neuer (in kleinen Betragen sukzessiv eingelassener) N2-Mengen durch die Al- 
Elektrode zu vcranlassen. Es wird angenommen, daB durch Ar beim Schmelzen dem 
Al eine reine Oberflache gegeben wird, u. somit kann die groBe Affinitat des Al 
zu N in Tatigkeit treten. (Ztsehr. Physik 47. 274—79. Berlin-Babelsberg, Univ.- 
Sternwarte.) A n d r u s s o w .

O. W. Brown, Chester Brothers und G. Etzel, Die katalytische Wirhsamheit 
von Thalltum. Eein verteiltes Tl wird beim Reduzieren von Nitrobenzol leicht inaktiv, 
wohl weil es zusammcnsehmilzt (vgl. C. 1923. I. 1572). Die V£f. reduzieren T120  auf 
festen, porósen Unterlagcn. Am besten eignet sich Asbest. Reduziert man T120  bei 
260° mit schnell strómendem H2, so erhalt man die besten Ausbeuten an Anilin u. 
Azobenzol (bis 84% Azobenzol); Steigerung der Reduktionstemp. auf 275—2S0° er- 
niedrigt die Ausbeute etwas. Auch T120 3 auf Asbest reduziert gut, wahrend A120 3, 
Bimsstein u. Ziegelbróekchcn ais Unterlagen schlechte Katalyte liefern. (Journ. physical 
Chem. 32. 456—58. Bloomington, Indiana Univ.) W. A. R o tii.

A. Boutaric, La physique moderno et l’Electron. Los souroes de rćlectron. Le role de
1’ólectron dans la  science physiąuo contemporaine. Les applications de l ’electron.
Paris: Presses universitaires de France. 1927. (267 S.) 16'. 15 fr.

B. Smith Hopkins and Harvey Alexander Neyille, Laboratory exercises and problems in
generał chemistry. New York: Heath 1927. (153 S.) 8°. Lw. S 1.76.

A,. A tom struktur. Radlochem ie. Photochemie.
K. Fajans, Die Eigenschaften salzartiger Verbindungen und Ałombau. II. EinflufS 

der Deformalion der Elektronenhiillen. (I. vgl. C. 1925. 1. 1937.) In der vorliegenden 
zweiten Abhandlung werden untersucht: Anderungen der Ionenrefraktion in Krystallen 
u. Lsgg., Liclitabsorption, Gitterabstand u. Gitterenergie, lichtelektr. Leitfahigkeit 
von Salzen, Losiichkeit von Salzen, Auflockcrung der Gitter, EinfluB' der Struktur 
der Elektronenhulle auf die Deformationserscheinungen u. kontinuierliche u. dis- 
kontinuierliche Deformationen. (Ztsehr. Krystallogr. Minerał. 66 . 321—54.) Go ttFR.

Karl Weissenberg, Die Symmelrie der Molekule im geldsien Zustand. Vortrag, 
in dem der Vf. seine Anschauungen iiber die Symmetrie des freicn Mol. auseinander- 
setzt. Durch Messung des Dipolmoments kann man die pyramidale Struktur von 
der tetraedr, unterscheiden. Unter Bezugnahme auf Messungen von E b e r t  u. 
v. H a r t l  ordnet Vf. eine Anzahl organ. Verbb. ein. Ais letzte Verfeinerung dieser 
Betraehtungen erscheint es ais notwenig, die Assymmetrie der Ladungsverteilung 
innerhalb der Radikale des einzelnen Mol. zu bcrucksichtigen. Hierdurcli gelangt 
Vf. zu einer einfachen Darst. der Enantiomorphieverhaltnisse bei solchen Verbb., 
bei denen ein opt. akt. Kohlenstoffatom nieht vorhanden ist. (Physikal. Ztsehr. 28 
[1927], 829—34.) Go t t f r ie d .

Harris Marshall Chadwell, Die Molekidarslruklur des W as sers. Zusammen- 
fassung der seit 1884 (W HITING) iiber die Mólehdarslruktur des W. erschienenen 
Arbeiten. (Chem. Reviews 4 [1927]. 375—98- Massachusetts, Dep. of Chemistry, 
Tufts Coli.) L e s z y n s k i ."
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A. Reis, t)ber den Ban der triklin-pinakoidalen Krystalle und iiber Racematbildung. 
Allgemeine Betrachtungen dariiber, daB die Aufsucliung der kleinsten Translations
zelle bei triklin-pinakoidalen Krystallen zu Folgerungen iiber den Bau des Krystall- 
mol. fiihrt, die von chern. Interesse sind. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 66. 417 
bis 420.) G o t t f r ie d .

A. Gerstacker, H. Molier und A. Reis, Jióntgenographisclie Untersuchung einiger 
Iriklin-pinakoidaler KrysldOarten. Es wurden untersucht: Traubensduremonohydrat, 
wasserfreie Traubensdure, Malonmure u. Kaliumpersulfat. Fiir Traubensduremono- 
hydrat ergaben Sehichtlinienaufnahmen folgende Kantenlangen: [10 0] 8,3 A,
[0 0 1] 4,95 A, [1 1 1] 11,2 A. Schneidcn- u. Schwenkaufnahmen ergaben fiir die 
Netzebenen [1 1 0] u. [0 1 0], daB dio Róntgenperioden gleich den Abstanden sind, 
dic sich aus den gefundenen Zahlen der Drehkrystallaufnahmen errechnen. Zwisehcn- 
ebenen sind also nicht vorhanden. In der kleinsten Translationszelle sind zwoi Moll. 
enthalten. Wasserfreie Traubensdure ergab folgende Werte: [10 0] 14,6 A, [0 10] 
9,6 A, [0 0 1] 4,9 A mit 4 Moll. Schneidenaufnahmen ergaben, daB fiir die Netzebene 
(0 0 1) die Róntgenperiode gleich dcm Netzcbenenabstand ist, dagegen fiir die Netz- 
ebeno (0 10) die Róntgenperiode gleich dem halben bereclincten Netzebenenabstand. 
Es liegt also Zentrierung der (0 0 1)-Fliiche vor. Die ldeinste Translationszelle ent- 
halt demnach 2 Moll. C4H 0O0. — Malonsuure auf dieselbe Art untersucht ergab: 
[0 1 0] 11,2 A, [0_0 1] 5,2 A, [1 1 0] 5,3 A mit 4 Moll. Die Vermessung der Trans- 
lationsperiode [1 1 0] ergab jcdoch Zentrierung der c-Flache dieser Translationszelle. 
Die kleinste Translationszelle enthillt demnach nur 2 Moll. Kaliumpersulfat ergab 
[1 0 0] 7,4 A, [0 1 0] 6,55 A u . [0 0 1] 7,4 A, [1 0 1] 5,11 A mit Zentrierung der 
(0 1 0)-Flache dieser 2 Moll. enthaltenden Translationszelle. In  der kleinsten Trans
lationszello ist demnach nur 1 Mol. K2S20 s enthalten. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 
66 . 421—33.) G o t t f r i e d .

H. Ott, Die Krysiallstruklur des Graphits. Sehichtlinienaufnahmen bestatigten 
die schon bekannten Elementarkórperdimensionen des hexagonal krystallisierenden 
Graphits. a == 2,84, c =  6,78 A. 4 Moll. im Elementarkórper. Die Auslóschungs- 
gesetze konnten in eine mathemat. Form gekleidet werden, so daB die Analyse ohne 
Benutzung der Raumgruppentheorio zum Ziele fiihrte. Der Gitterparameter konnte 
bis auf weniger ais J/iio eingeschriinkt werden. — Die geometr. u. stat. Verhaltnisse 
des Gitters deuten auf eine Drciwertigkeit des Kohlenstoffatoms. (Ann. Pliysik [4] 85. 
81—109.) G o t t f r i e d .

Clemens Schaefer, Frank Matossi und Florenz Dane, Ober die Krystallsiruklur 
der Carbonate und Nitrate. Die Versuchsanordnung war dic fiir Reflexionsmcssungen 
iibliche. Es wurden untersucht: Kalkspat senkreeht zur opt. Achse, Magnesit u. Eisen- 
spat parallel zur opt. Achse, unter 45° gegen die Einfallsebenc geneigt, Dolomit senk
reeht zur opt. Achse, Strontianit u. Aragonit senkreeht zur zwciten Mittellinie (erste 
Mittellinie unter 45° gegen dic Einfallsebene geneigt). (Ztschr. Physik 45 [1927]. 493 
bis 500. Breslau, GieBen, Marburg.) G o t t f r i e d .

Frank Matossi und Florenz Dane, Rejlexion, Dispersion und Absorption von 
Kalkspat im Absorptionsgebiet bei 7 /.<• Es wurde; das Reflexionsvermógen von Kalkspat 
bei 7 /ii aucli an krystallograph. verschieden orientierten Flachen gemessen. Mittels 
der DRUDEschen Theorie der Reflexion an absorbierenden Krystallen wurde die D is
persion u. Absorption innerhalb der Eigenschwingung berccbnct. Die crrechneten u. 
beobachteten Daten sind in einer Tabelle zusammengestellt. Trotz einiger Diskrcpanzen 
reicht die DRUDEselie Theorie aus, die Beobachtungen bei der Reflexion an Kalkspat- 
flaehen darzustellen. (Ztschr. Physik 45 [1927]. 501—07.) Go t t f r ie d .

J. M. Cork, Die Krystallsiruklur einiger Alaune. Es wiirden Intensitatsmessungen 
mit dem BRAGGschcn Ionisationsspcktrogiaphen von allen Ordnungen an (111), (110) 
u. (100) von NHj-, K-, Rb-, Cs- u. Tl-Aluminiumalaun u. K-Chromalaun ausgefiihrt. 
Zur Best. der Raumgruppe wurden auBerdem nocli Drehkrystallaufnahmen gemacht. 
Die Kantenlangen wurden gefunden zu: 12,18 A fur JsTHj-Al(SO,)„-12 H„0 , 12,14 A 
fiir K-A1(S04),-12H„0, 12,14 A fiir K-Cr(S04)„-12 H„0, 12,20 A fiir Rb-Al(SO.,)„-
12 H20, 12,31 "A fiir Cs-A1(S04)2-12 H„0, 1 2 ,2 l l  fiir Tl-A1(S04)2-12 H.O. — In dem 
Elementarkórper sind je 4 Moll. enthalten. Die. 8 Metallatome besetzen die Ecken, 
die Kórpermitte, dio Flachenmitten u. die Halbierungspunkte der Kanten des Ele- 
mentarwurfels u. bilden so eine NaCl-Struktur von einweitigen u. dreiwertigen Metallen. 
Raumgruppe ist 7’hc. — Die 8 S-Atome in jeder Zelle werden aufgeteilt, u. zwar je 
eines in 1/s Zelle auf die trigonalen Achsen; Sie benótigen also nur cinen Parameter.
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Die 32 O-Atomo der SO.,-Gruppen sind nicht gleichwertig: 8 liegen wie die S-Atomo 
auf den trigonalen Achsen, die restlichen 24 in der 24-zahligen Lago mit 3 Freiheits- 
gradcn. Wenn die SO.,-Gruppc in den Alaunen dieselbe Form hat wie in anderen Struk- 
turen, dann lagen von den 24 O-Atomen 3 in 1/H Zelle um die dreizalilige Achse hcrum, 
u. wiirden mit den O-Atomen auf dieser Achse ein gleiehseitiges Tetraeder bilden, dessen 
Basis senkrecht zu der Achse liegt. — Die 48 O-Atomo des W. zerfallen in 2 Gruppen 
von je 24 Atomen u. liegen ebenfalls in der allgemeinen Lago mit drei Frcihcitagraden. 
Die 96 H-Atome besetzen 4 X 24 Punktlagen mit drei Freilieitsgraden. Allgemeine 
Betraclitungen fuhren sehlieBlich zu folgenden Punktlagen:

Einwertiges Metali: 0 0 0 u. 3 entsprechende Punktlagen. Dreiwertiges Metali: 
1/2 0 0 u. 3 entspreohondo Punktlagen. Schwefel: 0,322, 0,322, 0,322 u. 7 entsprechende 
Punktlagen. S0 4-Sauerstoffspitze: 0,245, 0,245, 0,245 u. 7 entsprechende Punktlagen. 
S04-Sauerstoffbasis: 0,304, 0,304, 0,304 u. 23 entsprechende Punktlagen. H20-Sauer- 
stoff: dreiwertiges Metali: 0,483, 0,483, 0,483 u. 23 entsprechende Punktlagen; ein
wertiges Metali: (xyz)  u. 23 entsprechende Punktlagen.

Vf. faBt die Struktur folgendermaBen auf: Das SO.r Tetraeder liegt mit der Basis 
gegen das Al-Atom hin. Zwischen den drei O-Atomen der Tetraederbasis u. dem Al 
liegt eine dichtcst gepaekte Gruppe von drei W.-O-Atomen. Die anderen drei W.-O- 
Atome liegen zwischen der Spitze des Tetraeders u. dem einwertigen Metali. Auf diese 
Weise sind jo sechs Wassermolekule mit jedem Metallatom vereinigt. (Philos. Magazine 
[7] 4 [1927]. 688—98.) Go t t f r ie d .

R. Fricke und L. Havestadt, Die Krystallstruktur von BeSOt -4 H20. BeS04- 
4 H20  krystallisiert tetragonal holoedrisch. Das Elementarparallelepiped ist raum- 
zentriert (Translationsgruppen 71,1). Scine Kantenlangen sind a =  b =  8,03 A, c =  
10,75 A. Der Elementarkórper enthiilt 4 Molekule BeS04-4H 20. Die Baumgruppe 
ist Z>(®. (Ztschr. anorgan. allg. Cliem. 170. 35—41. Munster i. W., Univ.) B loch .

Masaichi Majima und Sakuichi Togino, Badiogramm eines Krystalls mit korper- 
zenlriertem Oitłer. (Vgl. C. 1928. I. 787.) Vff. machten 55 Laueaufnahmen von elektro- 
lyt. Eisen mit systemat. Variierung des einfallenden Strahls. (Scient. Papers Inst. 
physical. cliem. Res. 7  [1927], 259—61.) Go t t f r ie d .

A. Ferrari und A. Baroni, t)ber die Struktur des Doppelchlorids von Gadmium 
und Casiuni, CsCdCl3 (Betraclitungen iiber den monometrischen Typ A [B A'.,]). Pulver- 
aufnahmen von CsCdCl3 ergaben ais Kantenlange des kub. Elementarwurfels, in dem
1 Mol. enthalten ist, a =  5,20 A. Die Atomschwerpunktslagen sind: Cs (0 0 0), 
Cd (V, V, V,), Cl (0 V, v 2. 1 0 h  \  J 0). Intensitatsberechnungen ergaben, daB die 
drei Elemente, die das Molekuł aufbauen, ais Ionen im Gitter vorhanden sind. Der 
Abstand Cd-Cl betragt 2,60 A; er ist also kleiner ais die Summę der Ionenradien, was 
darauf hindeutet, daB der Komplex CdCl3' ais gesehlossenes łon im Gitter am Aufbau 
beteiligt ist. Abstand Cs-Cl 3,68 A, wahrend die Summę der Ionenradien 3,46 A betragt. 
(Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 6  [1927]. 418—22.) G o t t f r i e d .

Robert Franklin Mehl, Die Krystallstruktur des Systems Cadmium-Quecksilber. 
Bei der róntgenograph. Unters. des Systems IIg—Cd ergab sich, daB wahrseheinlich 
nur zwei Gittertypen auftreten: 1. ein flachenzentriertes tetragonales Gitter mit 
einem Achsenvcrhaltnis von 0,520 fiir Legierungen von 23—50% (Gew.) Cd u. ein 
bexagonal dichtest gepacktes Gitter (Achsenverhaltnis 1,89) fiir Legierungen von 
60—100 Gew-% Cd. Hieraus schlieBt Vf., daB Quecksilber ein flachenzentriertes 
tetragonales Gitter besitzt. Die Am-ahme innermetall. Verbb. in dem System Hg—Cd 
wird durch die Unterss. des Vf. nicht gestiitzt. (Journ. Amer. chcm. Soc. 50. 381 
bis 390.) Go t t f r ie d .

G. Natta und M. Freri, Rontgenanalyse und Krystallstruktur der Legierungen 
Cądmium-Silber. I. a - P h a a e .  Alle DEBYE-Diagram m e der Legierungen von reinem 
Ag bis 45% Cd zeigen denselben Linientyp. Die Kantenlange der Elementarzelle 
iindert sich linear mit der Zus., u. zwar von a =  4,07 A fiir reines Silber bis 4,14 A fiir 
eine Legierung mit 31% Cd. Von hier ab wachst der Wert von a nicht mehr proportional 
der Cd-Zunahme bis 45% weiter. /? - P  h a s e. Wahrend eine Legierung mit 45% 
Cd noch das Ag-Gitter anzeigt, ist das Diagramm einer solchen mit 48% Cd ein voll- 
kommen anderes. Ahnliche Diagramme ergaben noch die Legierungen mit 50 u. 52% 
Cd. Es handelt sich um ein korperzentriertes kub. Gitter mit den Kantenlangen 3,32 A 
fiir 48% Cd u. 3,34 A fiir 52% Cd. ^ ' - P h a s e .  Bekanntlich beobaehtet man bei 
der Verb. AgCd bei 460° einen Umwandlungspunkt. Pulveraufnahmen der zweiten
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Modifikation crgabeu ein hexagonales oder rhomboedr. Gitter mit einem Achsen- 
verhaltnis 1,62 u. a =  3,01 A. Die Elementarzelle enthalt 1 Mol. AgCd mit den Atom- 
schwerpunktslagen Ag =  0 0 0, Cd =  1/3 %  1/2. (Atti R. Aeead. Lineei [Roma], Rend. 
[6] 6 [1927]. 422—28.) _ G o t t f r i e d .

G. Natta und M. Freri, RóntgenętraKlenanalyse und Struktur der Legierungen 
Cadmium-Silber. II. (I. ygl. vorst. Ref.) /?' - P  h a s e. Durch Pulveraufnahmen 
wurde festgestellt, daB die ()'-Phase unterhalb 200° zerfallt in ein Gemisch von Kry- 
stallen der Phasen a u. y. y - P h a s e. Legierungen mit einem Gehalt von 55—65% 
Cd. Durch Vergleich mit den von WESTGREN u. P h r a g m e n  erhaltenen Diagrammen 
der y-Phase des Systems Cu-Zn wurde gefunden, daB der y-Phase von Cd-Ag eine kub. 
Elementarzelle mit der Kantenlange a =  9,99 A u. 52 Atomen im Elementarbereieh 
zugrunde liegt. 8 - u. e - P  h a s e. Die Legierungen mit 67—90% Cd geben sehr ahn- 
liche Diagramme. Sie stammon von einem hexagonalen Gitter mit einem Aclisen- 
verhaltnis c: a — 1,58. Fiir 75% Cd erreehnet sich ais Kantenlange a — 3,06 A; im 
Elementarbereieh sind 2 Moll. enthalten. Die Kantenlange der Legierung mit 90% Cd 
betragt a — 3,09 A. — j j - P h a s e .  Die Legierung mit 95% Cd gibt ein dem reinen 
Cd fast ident. Diagramm mit der Elementarkórpfcrkante a =  2,95 A u. dem Achsen- 
verhaltnis c: a =  1,89. Die rj-Phase hat daher die gleiehe Struktur wie das Cd selbst 
u. besteht aus festen Lsgg. von Ag im Cd. (Atti R. Aeead. Lincei [Roma], Rend. [6] 
6 [1927]. 505—11.) G o t t f r i e d .

Leiv Harang, Ober die Kryslallstruklur der tetragonalen Verbindungen AgClOa 
und AgBrOs. Durch Drehkrystallaufnahmen wurden die folgenden Elementarkorper- 
dimensionen gefunden: AgC103: a =  8,49, c =  7,91 A. a: c =  1:0,932. AgBi03: 
a = 8 ,5 9 , c =  8,08 A. a: c =  1:0,940. In der Elementarzelle sind je 8 Moll. ent- 
haltcn. Durch eine Drehkrystallaufnahme um [1 1 1] war festgestellt worden, daB 
die Basiszelle kórperzentriert ist. Ais Raumgruppen kommen daher nur in Frage 
Ą 17, Di A18, J?4ft19 u. -D4A20. Die systemat. Ausloschungen fiihren dann zu der 
Raumgruppe Ą A17.

B. GoBner und F. MuBgnug, U ber die Krystallstruktur von Zinnober und Covellin. 
Drehkrystallaufnahmen ergaben fiir den hexagonalen Zinnober die Kantenlangen 
a =  4,17 A u .«  =  9,50 A. Er gehórt wie Quarz zur Raumgruppe D3* bzw. i)36. Die 
Hg-Atome liegen in 0 0 0, 0 0 J, 0 0 §, die S-Atome in |  0 J, 11  jj u. 011- Covellin, 
CuS, hat die Gitterkonstanten a =  3,81, c =  16,46 A. Wahrscheinlichste Raumgruppe 

mit 6 Moll. im Elementarbereieh. Atomlagen: 6 Cu: 0 0 0, 0 0 | ,  j  it2, i  f  J  — u„, 
f ł ł  +  «2> t  i  ,72- 6 S: OO-iij, 0 0 ^ ,  0 0 J  — ult 0 0 ux +  i  f  | ,  § 
u2 ~  Ą . (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont. Abt. A. 1927. 410—13.) G o t t f r i e d .

B. GoBner und F. MuBgnug, U ber die Krystallstruktur von Pyrargyrit. Es 
wurden Drehkrystallaufnahmen um die verschiedenen Hauptrichtungen des rhom
boedr. krystallisierenden Pyrargyrits, SbS3Ag3, angefertigt. Die Rhomboederkante 
wurde zu r =  7,07 A, der Rhomboederwinkel zu a =  104° 1' gefunden. Im Elementar- 
rhomboeder sind 2 Mol), enthalten. Raumgruppe C3ve. Atomlagen: 2 Sb: 0 0 0, 
^ 6 S u. 6 Ag in allgemeinster Lage mit 6 Parametern, die nicht genauer bestimmt
wurden. Die Anordnung ist nach Ansiclit der Vff. die folgende: Im Elementarrhom- 
boeder liegen 3 S-Atome um den Mittelpunlct u. zugleich auf den a-Achsen (bei hexa- 
gonaler Beziehung) im Abstand 2,64 A von diesem u. der Rest auf den Rhomboeder- 
flachen, je eines auf einer solehen Flachę im Abstand 2,64 A von der Mittelecke. An- 
genaherte Parameter: xy =  0, — 1lt< zi ~  — %• Zwei nachste S-Atome in der
Ebene (111)'/, u. das nachste in der Ebene (111)0 bestimmen ein gleichschenkeligcs 
Dreieck mit den Seitenlangen 4,57 bzw. 5,02 A. Drei Ag-Atome liegen auf einer liori- 
zontalen Ebene (111) mit dem ungefahren Abstand c/3 vom unten gelegenen Null- 
punkt, weitere drei auf einer horizontalen Ebene im Abstand %  c, jeweils angeordnet 
in den Ecken gleichseitiger Dreiecke. Der Abstand Ag von [ l l l ]00 ist ungefahr 1,75 A, 
damit wird x2 ■—’ — 1/3, y2 ~  — 1/6, z2 ~  0. Im allgemeinen besteht eine Parallele 
zwischen beobachteten u. berechneten Intensitaten, wenn man diese angenaherten

Die Lagen der C-Atome wurden nicht bestimmt. (Ztsehr. Krystallogr. Minerał. 66.
399—407.) Go t t f r ie d .
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Parameterwerte einsetzt. (Ztrbl. Minerał., Gcol. Paliiont. Abt. A. 1928. 65 
bis 73.) GOTTFRIED.

C. Gottfried, Ober den Feinbau des fi-Koninds. Vorl. Mitt. Kantenliingen des 
hexagonalcn Elementarkórpers a =  5,63, e =  22,63 A. 12 Moll. in der liexagonalen 
Basiszelle. Wahrscheinlichste Raumgruppe D0 hx. Es wird ais móglich hingestellt, 
daB die Struktur des /?-Korunds der des Berylls ahnlich ist. (Ztselir. Krystallogr. 
Minerał. 66. 393—98.) ' G o t t f r i e d .

W. G. Burgers, Untersuchungen uber die molekulare Anordnung von einachsigen 
opti$ćh-aktiven Kryslallen. Folgende Krystalle wurden rontgenograph. untersuclit: 
d-Kaliumrhodiumoxalat, K 3[Rh(C20 20 2)3] -f- H20 ; Natriumperjodat, Na JO., -j- 3 H20 ; 
Athylendiaminsulfat, C2H4(NH2)2-H2S04; Guanidincarbonat, (CN3H5)2-H2C03. Die 
Unterss. ergaben: d-Kaliumrhodiumoxalat: Raumgruppe D3* [Des), Elementarkorper- 
dimensionen: a — 11,28, c =  20,25 A, a: c =  1:1,80; 6 Moll. im Elementarkoper. 
Natriumperjodat: Trigonal pyramidal, Raumgruppe C34. Elementarkórperdimen- 
sionen (orthohexagonal) a =  10,38, 6 =  6,00, c =  13,13 A; (rhomboedr.) a' — 5,58 A, 
a =  65° 1'. 6 Moll. im orthohcxągOnalen Elementarkórper. Athylendiaminsidfat,
Raumgruppe D44 (Z>48), Elementarkórperdimensionen a =  5,96, c =  17,99 A, a-.c — 
1:3,016. 4 Moll. im Elementarbereieh. Guanidincarbonat: Raumgruppe D /  (D48);
Elementarkorperdimensionen a =  6,95, c =19 ,45  A, a : c =  1: (0,989 X 2 1/2); 4 Moll. 
in der Basiszelle. (Proeeed. Roy. Soe., London. Serie A. 116. 553—86.) G o t t f r i e d .

J. F. Wood, Die Krystallslruktur des Jodoforms. Es wurden Laue- u. Drelikrystall- 
aufnahmen hergcstellt. Die Kantenliingen des hexagonalen Elementarkórpers mit 
2 Moll. wurden gefunden zu a =  6,92 A u. c =  7,69 A. Wahrscheinlichste Raum
gruppe C6°. (Proeeed. Univ. Durham 7. 168—71.) G o t t f r i e d .

A. Nełmiitz, Zur Krystallstrulclur des Penlaerythrits. Krystallisationsverss., 
Mcssungcn der Losungsgcschwindigkeit an den Bipyramiden, Wachstums- 
geschwindigkeitsmessungen der Fliiehen des oberen u. unteren Pols fiihrten zu dem 
SehluB, daB Pentaerythrit sehr wahrscheinlich keine polare Achse besitzt u. demnaeh 
nicht einer Raumgruppe Cit sondern S42 zuzurechnen ist. (Ztsehr. Krystallogr. 
Minerał. 66. 408—16.) Go t t f r ie d .

A. Gerstacker, H. Molier und A. Reis, Uber den Krystallbau des Pentaerythrit-
Tetraacetats und -Tetranilrats. Es wurden Laueaufnahmen, Drehkrystallaufnabmen, 
Schneidenaufnahmen u. Aufnahmen mit dem WEiSZENBERGschen Róntgengonio- 
meter ausgefiihrt. Die Elementarkorperdimensionen des tetragonalen Pentaerythril- 
tetraacetals wurden gefunden zu a =  12,18, c =  5,58 A; zwei Moll. in der Basiszelle. 
Raumgruppe (7, Die Analyse des Krystallbaus fiihrt eindeutig auf polare Mikro- 
u. Kettenbausteine nach C4, die sich mittels zentrosymm. Kraftfelder zum Razemat- 
krystall zusammensetzen. Der Bau des Mol. ist gekcnnzeichnet durch strenge Gleich- 
wertigkeit der vier unsymm. Substituenten, durch ein Dipolmoment in Richtung 
der vierziihligen Dreliaohse u. durch Anziehung zwischen je zwei benaehbarten Sub
stituenten. Das Penlaerylhrittetranilrat hat- ais Kantenlangen des tetragonalen Ele
mentarkórpers a — 9,38, c =  6,69 A. 2 Moll. in der Basiszelle. Raumgruppe Vd‘'. 
Analyse des Krystallbaus fiilirt auf Mikrobausteine nach S4, die sich umnittelbar 
yergittern. Der Bau des Mol. ist gekennzeichnet durch strenge Gleichwertigkeit der 
4 Substituenten u. durch AbstoBung zwischen je 2 Substituenten im Mol. Die beiden
O-Atome in einer NO,-Gruppe sind nicht streng gleichwertig. (Ztsehr. Krystallogr. 
Minerał. 66 . 355—92.) Go t t f r ie d .

B. P. Gerasimovi6, Ionisation von Ncbelmaterie. Die Arbeit behandelt die Ioni-
sation eines planetar. Nebels, die durch die Strahlung des im Zentrum des Nebelfleckes 
befindlichen, sehr h. Kernsterns (O-Klasse) heryorgerufen wird. Fur die Elektronen- 
temp. (vgl. C. 1927. I. 11) gibt Vf. fiir dio verschiedenen opt. Dicken Tempp. zwischen 
25 000 u. 2000 an. Es wird ferner der Absorptionskoeffizient der Strahlung des an- 
regenden Sterns fiir Wasserstoff u. Dichten zwischen 10~20 u. 10_1!l zu 2—19 bestimmt. 
(Proeeed. Amer. Acad. Arts Sciences 62 i[1927], 155—71.) P h i l i p p .

B. P. Gerasimovic, Astrophysikalische Belrachlung iiber das allgemeine Feld der 
durclidringenden Strahlung. VI. nimmt 2 yerschiedene Ursaehen der Ionisation des 
EDDINGTONschen interstellaren Gases u. der diffusen u. planetar. Nebel an: die Stern- 
strahlung (yorst. Ref.) u. die durchdringende Strahlung. In dieser Arbeit untersuclit 
Yf. nur die letztere, u. zwar wird ihre intensitat auBerhalb unserer Atmosphare auf 
10~5 Erg pro qcm u. Sek. geschiitzt, u. gezeigt, daB fur die Ionisation die Wrkg. eines
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allgemeinen Feldes einer durchćlringcnden Strahlung gegeniiber der ionisiercnden 
Wrkg. der Sternstrahlung zu yernachlassigen ist. Dies gilt auch noeh fiir die Annahme, 
daB dio Ncbel selbst Sitz von Lokalfcldern sind, die die durchdringende Strahlung 
hervorrufen. Es ist natiirlich nicht ausgeschlossen, daB in gewissen Teilen des Uni- 
versums intensive Lokalfelder yon hoehfreąuenter Strahlung dem allgemeinen Feld 
iiberlagert sind, u. daB diese Lokalfelder fiir die Ionisierung von groBer Bedeutung 
sind. Solehe Lokalfelder sind in der Atmosphare gewisser Riesensterne der Klasse M 
anzunehmen, u. erklaren hier manche Besonderheiten der Riesensterne. (Proeced. 
Amer. Acad. Arts Sciences 62 [1927], 173—85.) P h i l i p p .

Arthur H. Compton, Ein i (je, experimentelle Schwierigkeiten bei der elektromagne- 
tischen Theorie der Strahlung. (Vgl. C. 1928.1. 1615.) Die klass. elektromagnet. Theorie 
der Strahlung yersagt bei der Erklarung gewisser groBer Gruppen yon Erscheinungen, 
besonders soleher, bei denen es sich um Wechselwrkg. zwischen Strahlung u. Materie 
handelt. Vf. diskutiert die Schwierigkeiten der elektromagnet. Theorie bei folgenden 
Punkten: 1. Erklarung des Ursprungs der Wellen; 2. der photoelektr. Effekt; 3. Anderung 
der Wellcnlange der Róntgenstrahlen bei der Zerstreuung, Intensitiit der gestreuten 
Strahlen, RiickstoBelektroncn; 4. dio Wrkg. von Strahlung auf einzelne Atome u. 
Elcktronen. Die Theorie der yirtuellen Oscillatoren von B oiIR , K r a m e r S  u . S l a t e r  
(C. 1924. II. 1435) yermag nicht, dic charakterist. Eigg. der Photoelektronen u. Riick- 
stBelektronen zu erklaren u. ist mit den Ergebnissen von B o  THE (C. 1924. II. 1556) 
u. B o t h e  u . G e ig e r  (C. 1925. II. 1584) u. von C o m p to n  u. S im o n  (C. 1926. I. 
831) unyereinbar. Diese stehen dagegen in yollkommener tlbereinstimmung mit den 
Forderungen derPhoton-Theorie. Vf. schlieBt, daB dic Strahlung aus geriehteten Energie- 
quanten — Photcmen — bestehen muB, u. daB bei der Wechselwrkg-. der Photoncn mit 
Elcktronen oder Atomen Energie u. Moment erhalten bleiben. (Journ. Franklin Inst. 
205. 155—78. Chicago, Univ.) K r u g e r .

G. P. Thomson, Yersuche uber die Beugung von Kathodenstrahlen. (Ygl. C. 1928.
I. 1143.) Vf. beschreibt die Beugungsringe, die bei der Streuung von Kathodenstrahlen 
an diinnen Filmen yon Al, Au, Celluloid u. anderen Substanzen entstehen. Dio 
Beugungsringe sind sehr ahnlich denen mit Róntgenstrahlen bei der Pulyermethode 
erhaltenen. Dic GróBe der Ringe stimmt innerhalb 5% niit der aus der DE BROGLIE- 
sehen Wellenmeóhanik yorausgesagten uberein. (Proceed. Roj'. Soc., London, Serie A.
117. G00—09.) ' E. J o s e p h y .

Ursula Andrewes, Ann Catherine Davies und Frank Horton, Kritische Po- 
tentiale fiir die Anregung weicher Róntgenstrahlen. (Vgl. C. 1926. I. 2170.) Vff. setzen 
ihrc friiheren Verss. mit yerbesserter Methode fort u. bestatigen nicht nur die fur 
Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn  gefundenen krit. Potentialwerte, sondern die Methode 
gestattet, noeh neue krit. Punkte zu finden. Die groBe Anzahl dieser krit. Stufen 
erschwert ihre Zuordnung zu den yersehiedenen Elektronenubergangen im Atom. 
Fiir einige der krit. Potentiale wird der zugehórige Elcktroneniibergang von einem 
Niveau in ein anderes angegeben. (Proceed. Roy. Soc., London, Serie A. 117. 649 
bis 662.) ” E. J o s e p h y .

Filip Enger, Prazisiommessungen in der K-Serie des Elements Rhodium. Im 
AnschluB an die Messungen von L a r s s o n  (C. 1927. I. 2799. II. 1668), K e l l s t r o m  
(C. 1927. I. 2710), F r im a n  (C. 1927. I. 850) u. W e n n e r l o f  (C. 1927. I. 2710) im 
Gebiet der K- u. Z-Serien yerschicdener Elemente miBt Vf. mit dem Prazisionstubus- 
spektrometer von SlEGBAHN u . LARSSON folgende it-Linien des Rh in der ersten 
Ordnung: <u, av Pl’ P2, ferner in der zweiten Ordnung: ax u. /3j. Die Brechungsindiees 
in Kalkspat fur die betreffenden Wellenlangen werden bereehnet. (Ztsclir. Physik 46. 
826—32. Upsala, Physikal. Inst. d. Univ.) Stam m .

H. Beuthe, Die L-Serie des Rheniums. (Vgl. O. B e r g  u . J. T a c k ę ,  C. 1925. II.
796.) Fiir die Unters. wurde ein yon W. u. J. NODDACK dargestelltes I?raparat ver- 
wendet, das auBer 80% Re etwa 15% Mo u. kleine Mengen As, Se u. Ni enthielt; dies 
war besonders geeignet, da die AT-Serien der anderen Elemente teils in erster, teils in 
zweiter Ordnung in den Spektralbereich der Z.-Serie von Re fallcn u. ais Bezugslinien 
dienen kónnen. Die Wellenlangen folgender Re i-Linien werden gemessen: aj, a2, 
/?, bis /3„, ps, yx bis -/3, ye, l, 1] u. /5 ( ?). (Ztsehr. Physik 46. 873—77. Charlottenburg, 
Physikal.-Techn. Reichsanst.) STAMM.

Tr. Negresco, Entwicklung der Theorie der Spektren. (Vgl. C. 1927. II. 1736.) 
Vf. skizziert die Entw. der theoret. Grundlagen der Spektren an Hand der wicbtigsten
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Experimentalarbeiten ans den .Jahren 1870—1926. (Journ. Chim. physiąue 25. 142

J. R. Ciarkę, Die Anregung von Spektren durch Hochfreąuenzoscillationen. Er- 
widerung auf die Bemerkungen von PoN TE  (vgl. C. 1928. I. 1837). Die Bedeutung 
des T om  Vf. (vgl. C. 1928. I. 1144) angegebenen Verf. zur Anregung yon Spektren 
besteht in der allmahlichen serienweisen Entw. der Spektren. (Naturę 121. 282.

R. de L. Kronig, Bemerkung zum Zeemaneffekł bei Bandenspektren. Die von 
K e m b l e , Mu l l ik e n  u. Cr a w f o r d  (C. 1928.1 .1498) gefundenen Intensitatsanomalien 
der Zeeman-Komponenten in den 1S—1P-Banden von CO werden unter Anwendung 
von Storungsrechnungen erklart. (Physieal Rey. [2] 31. 195—98. Kopenhagen, Inst. 
f. teor. Fysik.) ' R. K. Mu l l e r .

W. C. Curtis, Die Struktur des Bandenspeklrums von Helium. IV. (III. vgl. 
C. 1925. II. 1129.) Vf. besehreibt 3 neue Heliumbanden bei X 6416, 4558 u. 5885, 
dercn Endniyeau 2 P ist. Die Molekularkonstanten fiir dieso Banden werden be- 
stimmt. Die Auffassung, daB He- u. H2-Moll. strukturell abnlich sind, wird gestiitzt. 
(Proceed. Roy. Soc., London, Serie A. 118. 157—69. Newcastle-upon Tyne, Arm
strong Coli.) E. J o s e p h y .

W. H. J. Childs, Die Inttnsitalsverle.ilu.ng im Bandenspektrum von Helium: die 
Bandę bei X 4650. Es wird eine besonders genaue Methode zur Best. der Intensitats- 
yerteilung besehrieben, die auf die He-Bande X 4650 angewandt wird. Die t)bor- 
einstimmung mit der aus der Summenregel folgenden Intensitatsverteilung ist ziemlich 
unvollstiindig. Die ,,wirksamen“ Tempp. dieser Banden sind 750 u. 1000° absol., 
also viel hoher ais die walirc Temp. des Gases. (Proceed. Roy. Soc., London, Serie A.
118. 296—317. London, King’s Coli.) E. J o s e p h y .

T. L. de Bruin, Ober das Funkenspektrum des Neons. II. (I, vgl. C. 1927- II. 
2150.) Das Neonfunkenspektrum wird lichtstark erzeugt in einer GEISSLER-Rohre 
bei bohem Druck (2 om), mit Hilfo eines Konkaygitters aufgenommen u. ausgemessen. 
Das in der friiheren Arbeit mitgeteilte Niyeausohema mit den tiefsten Quartettermen 
wird durch weitere, hóhero Terme erganzt. Einige starkę Linien lassen sich in ein 
Dublettermsystem ordnon, Eine Analogie zwischen der Gruppierung der starksten 
F II -  u. Ne III-Linien wird festgestellt. (Ztsehr. Physik 46. 856—72. Amsterdam, 
Physikal. Inst. d. Uniy.)

O.H, Walters und S.Barratt, Die Spektren der Erdalkalilialogenide und ihr 
Ursprung. (Vgl. C. 1927. II. 1669.) Die Spektren der Erdalkalilialogenide wurden 
in Absorption gegen ein kontinuierliches Hintergrundspektrum untersucht, wobei 
ein CborschuB des Erdalkalimetalls mit dem entspreehenden Halogenid auf ca. 1000° 
erhitzt wurde. Der dabei gebildeto Dampf enthalt Moll. der Erdalkalisubhalogenide 
des Typus MX im Gleiehgewieht mit denen des Metalls u. der n. Salze. Die beob- 
achteten Absorptionsspektrcn sind die Resonanzspektren dieser Subhalogenide. Die 
fiir CaF, CaCl, CaBr, CaJ, SrF, SrCl, SrBr, SrJ, BaF, BaCl, BaBr, BaJ, MgF, MgCl, 
MgBr u. MgJ gefundensn Banden sind in Tabellen u. Photogrammen wiedergegeben. 
(Proceed. Roy. Soc., London, Serie A. 118. 120—37. London, Univ. Coli.) E. J o s .

Wallace R. Brodę, Die Analyse des Absorptionsspektnims von Kobaltchlorid in 
konzentrierter Salzsaure. Das Absorptionsspektrum von CoCl2 in ca. 37°/0ig. HC1 
(0,1 g CoClo■ 6 H„0 auf 100 ecm Lsg.) wurde zwischen X 750 u. 440 m/i bestimmt. 
Die Hauptabsorptionsbande zwischen 720 u. 595 m/t besteht aus 7 Komponenten- 
banden u. die beobachtete Absorptionskurve kann in den 7 Banden yerschiedener 
Intensitat entsprcehende 7 ahnliche Kuryen aufgelóst werden. Zwischen benachbarten 
Banden esistiert eine konstantę Frcąucnzdifferenz. Die Freąuenzen dieser Kom- 
ponentenbanden sind ganze Vielfache dieser konstanten Freąuenzdifferenz. Zwischen 
den geraden u. ungeraden Vielfaehen u. ihren relatiyen Absorptionsintensitaten 
scheint eine Beziehung zu bestehen. (Proceed. Roy. Soc., London, Serie A. 118. 
286—95. Liverpool, Univ.) E. J o s e p h y .

Lilly Hirschler, Ober die Verschiebung der Absorptionsstreifen organischer Farb- 
strffe, gelost in verschiedenen Allcoliolen bei konstanter und bei mriierter Farbstoffkonzen- 
tration. Zur Prufung der Abhangigkeit des Absorptionsstreifens yon. Art u. Konz. 
des Ldsungsm. wurden zahlreiche Verss. mit den Farbstoffen Alkaliblau, Capriblau, 
Chinolinblau, Cyanin, Diamantfuchsin, Diamantgrun, Eosin, Erj^throsin, Gentiana- 
yiolett, Methylengriin, Methylyiolett, Nachtblau, Nilblau, Patentblau, Phloxyn, Rhod- 
amin B, Safranin, Saureyiolett, Sudan III, Yictoriablau u. dem aus n, Menschenharn

bis 153.) K . W o l f .

Sheffield, Univ.) E. J o s e p h y .
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durch Kondensation mit p-Dimethylaminobenzaldehyd krystallisiert darstellbaren 
Farbstoff mit Skatoxyl ais Paarling gemacht. Ais Losungsmm. dicnton: Methyl-, 
Athyl-, Propyl-, Isobutyl- u. Isoamylalkohol. Bei den meisten Farbstoffen riickten 
mit aufsteigender C-Zahl des Losungsm. die Streifen rotwarts. (KuNDTsche Regel). 
Bei einigen Farbstoffen bleibt der Streifen in ailen Losungsmm. gleich breit, bei den 
meisten jedoch mit Wechsel des Losungsm. auch asymmetr. Anderung der Breite. — 
Bei Anderung der Konz. war bei allen mit Ausnahme des Skatoxyl-Kondensations- 
prod. u. des Erythrosins mit zunehmender Verd. eine oft sehr bedeutende rotwarts 
geriehtete Versehiebung der Strcifenmitte zu konstatieren, abhiingig vom Verdun- 
mmgsgrad der Farbstofflsg. Die Verschiebung ist asymmetr., der reelite Rand starker 
rotwarts ais der linkę yiolettwarts. Angabe der Lage von Streifenrandern u. Streifen- 
mitten in einer Generaltabelle. (B iochem . Ztsehr. 190 [1927]. 411—23. Budapest, 
Univ.) L. JOSEPHY.

P. Zeeman, Das Verhalten verschiedener Melalle ais semitransparente Schichten im 
Interferometer. Nahere Angaben iiber die Interferenzstreifen mit Ag-, Pt-, Cu-, Au- u. 
Ag-Au-Spiegeln ais semitransparente Schichten beim FlZEAU-MlCHELSON-Vers. 
(Ztsehr. physikal. Cliem. 130 [1927]. 237—40. Amsterdam.) E. J o s e p h y .

Otto H e in r ic h  Wagner, Uber die Brechungsexponenten einiger geschmolzener 
Salze. Brechungsesponenten geschmolzener Salze sind zuerst von A. HECK gemessen 
worden (vgl. G. M eyer u. A. H eck, C. 1922. III . 652, bzw. G. M eyer, C. 1922. I. 
797). Die Autokollimationsmethode des genannten Autors wird in der yorliegenden 
Unters. dadurch verbesscrt, daB an Stelle einer Silbersehale ein zyhndr. GeftiC aus 
einem therm. unyeranderlichen Materiał, namlich Quarzglas, zur Aufnahme der 
Schmelze dient, u. dafl die spiegelnde Flachę aus der Schmelze lieraus auf die AuBen- 
seite des planparallelen GefaCbodens verlegt wird; ferner wird ein Hilfsspiegel an dem 
QuarzgefaB angebracht, der es gestattet, die Lage der spiegelnden Flachę u. damit die 
GróCe des Winkcls des von der freien Oberflache der Schmelze u. der Spiegclflache 
gebildeten Prismas wahrend des Vers. jederzeit zu kontrollieren. Brechungsexpo- 
nenten werden gemessen fiir die Schmelzen yon LiN03, NaN03, KN03, RbN03, CsN03, 
AgN03, AgCl, T1N03, NaC103 u. Na2W 04, Salzen, die weder durch Zers., noch durch 
Sublimation den Vers. stóren, u. auch, abgesehcn von Na2W04, Quarz niciit angreifen; 
u. zwar werden die Messungen ausgefiihrt fiir die Wellenlangen: 0,671, 0,610, 0,589,
0,579, 0,546 u. 0,436 n  bei Tempp. bis zu 800°.

Siimtliche Brechungsexponentcn nehmen bei steigender Temp. in linearer Ab- 
hangigkeit tou  dieser ab; die Temp.-Koeffizienten haben fiir yerschiedcne Salze ver- 
schiedene Werte u. hangen fur ein u. dasselbe Salz von der Wellenlange ab. Die Ab- 
nahme der Brechungsexponenten mit zunehmender Temp. laCt sich zum Teil zuriick- 
fiihren auf die gleichzeitige Abnahme der Dichten. In der Mehrzahl der Falle nimmt 
aber der Brechungsexponent langsamer ab, ais die Dichteabnahme (gemaC einer Ab- 
leitung von PuLFRICH) erwarten laBt; daa entgegengesetzte Verhalten zeigt Na2W 04, 
indem bei dieser Salzschmelze der Brechungsexponent mit steigender Temp. stets 
starker abnimmt ais es durch die Abnahme der Dichte bedingt ist. Die zuletzt ge
nannten Erscheinungen werden zuruckgefiihrt auf die Wikg. yon Absorptionen, welche 
im Ultrayiolett, bzw. beim Na2W 04 im Ultrarot (bei 1,777 //) liegen. In  beiden Spektral- 
gebieten yersehieben sich bei Temp.-Erhóhung die Absorptionen naeh langeren Wellen, 
u. bewirken dadurch beim Na2W04 eine Vermehrung, in allen anderen Fallen eine 
Yerminderung des negatiyen Temp.-Koeffizienten (vgl. dazu RETSCHINSKY, Ann. 
Physik [4] 27. 100; C. 1908. II. 1487). Aus den Brecliungsexponenten werden fiir 
jo 3 Tempp. u. fiir 3 Wellenlangen die Molekulariefiaktionen berechnet; diese sind 
mit groBer Annaherung konstant nur fiir diejenigen Salzsehmelzen (LiN03, NaN03), 
dereń Brechungsesponenten mit steigender Temp. fast ausschlieBlieh eine durch gleich
zeitige Dichteabnahme bedingto Verminderung zeigen; sonst tr itt  eine Abnahme 
(Na2W04), bzw. eine Zunahme (in allen iibrigen Fallen) der Mol.-Refr. mit steigender 
Temp. ein. SchlieBlieh werden neu bestimmt Naherungswerte der Atomrefraktionen 
des Li, K, Rb, Cs, Tl, Ag u. der Gruppe W 04. (Ztsehr. physikal. Chem. 131. 409—41. 
Freiburg i. Br., Uniy.) Stamm.

Thomas Martin Lowry und Malcolm Charles Marsh, Eigenschaften von Pulvem.
IX . Die Lichtzerslreuung durch suspendierte geriehtete Teilchen. (Vgl. L o w r y , C. 1923.
IV. 320.) Vff. zerlogen gemahlenen Baryt durch Schlammen bei yerschiedener W.- 
Geschwindigkeit in 13 Fraktionen mit einem mittleren Durchmesser von 7 bis ca. 130 /t 
u. messen die Lichtdurchlassigkeit ihrer Suspensionen in Paraffin. Die opt. Dichte
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ist der Oberflachenkonz, des Pulvers proportional, fallt bei Abnahme des Durchmessers 
auf 50 /.i wenig, aber zwischen 50 u. 30 ju viel schncller; wakrscheinlich wird bei weiterer 
Zertcilung ein maximaler Grad der Opacitiit durchlaufen. Fiir einen Sclilammapp. 
mit 3 cm Rohrweitc u. W.-Geschwindigkeiten zwischen 1 u. 12,5 mm/sec. gilt das 
STOKEscho Gesetz, wenn man annimmt, daB dio Teilclien sich wie Kugeln von etwas 
gróBerom Durehmesser ais ihrem mittleren Durchmcsser yerhalten. Bei Rohiweiten 
von 12 om u. Geschwindigkeiten unter 1 mm/sec. gilt das STOKEsche Gesetz nur an- 
nahcrnd. Die Konstanto der STOKEschen Formel liiingt von der Rohrweite ab. (Trans. 
Faraday Soo. 24. 195—201.) K r u g e r .

F. P. Mazza, Noch einmal iibcr die liotalionsdispersion der Asparaginsiiurealkyl- 
ester. Die abweichenden Resultate von Ma zza  u . JOJO (C. 1927. I. 2981) u. von 
P a o l ia r u l o  (C. 1927. II. 217) konnen auf die geringe Genauigkeit der Messungen 
von P a o l ia r u l o  zuriickgefuhrt werden. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 
7. 148—50.) " K r u g e r .

P. Villard, U ber die chemischen Wirkungcn der Strahluiigen. Vf. berichtot von 
Vorss. iibor die antagonist. photograph. Wrkg. von Rontgenstralilen u. sichtbarem 
Licht, sowie von Rontgenstralilen oder sichtbarem Liclit u. langwelligem Rot. Ober 
die Hypothese des Yfs., daB die yerschiedenen Strahlen auf yerschieden tiofe BOHRsche 
Bahnen cinwirkcn, ist bereits (C. 1927. I. 2034) berichtet worden. Die Verschiedenheit 
der durch Rontgenstralilen u. der durch sichtbares Licht erzeugten latenten Bilder 
wird durch Vorss. gezoigt, bei denen dio beiden Bilder durch Entwickler in ver- 
schiedener Weise beeinfluBt werden. Ferner kann gczeigt werden, daB dureh Belichtung 
solarisierter Emulsionen mit Rontgenstralilen negatiye Bilder erzeugt werden, daB 
also diese Platten nur fiir sichtbares Licht, nicht aber fiir Bóntgenstrahlen solarisiert 
sind. Es werden eine Reiho von Verss. beschrieben, die den bekannten Antagonismus 
in besonders anschaulieher Weise demonstrieren. (Buli. Soc. Franę. Pliotographie [3] 
14 [1927], 297—306.) L e s z y n s k i .

P. Villard, Ober die chemischen Wirkungen von Strahlungen. Zu der vorst. ref. 
Arboit niacht S. P r ic e  in der Diskussion darauf aufmerksam, daB die Hypothese des 
Vfs., nach der die Rontgenstralilen nur auf tiefer liegende Elektronenbahnen einwirken, 
im Widerspruch zu der Theorie steht, nach der fiir chem. Eigg. (um diese handelt es 
sich bei der Entw.) nur die auBeren Bahnen mafigebend sind. (Photographic Journ. 
68. 118—22.) L e s z y n s k i .

James Yoimger Macdonald, Die photoche)nische Zersetzung von Slickoxydul und 
Stickoxyd. N20  wird durch Licht mit ). <  200 ///< zers. Unters. der Zers. im Licht 
eines kondensierten Al-Funkens ergibt, daB die Zers. nach der allgęmeinen Gleiehung:
4 N20 =  2 NO +  0 2 +  3 N2 orfolgt; dio Zers.-Geschwindigkeit ist, wenigstens in den 
Anfangsstadien, der absorbierten Lichtmenge proportional. Die Lichtabsorption folgt 
dem BEERsehen Gesetz. Bei X =  190 ///t werden pro absorbiertes Quantum 3,9 ±
0,2 Moll. zersetzt; die Quantenausbeute ist unabhangig von der Temp. (0—40°) u. vom 
Druek(bis 1 at). DorAtsorptionskoeffizientwaohstprol0°umdas 1,47-fache. Vf.nimmt 
folgenden Mechanismus an: 1. N„0 +  h v =  N ,0 '; 2. N20 ' +  N?0  =  0 2 +  N2 +  2 N;
3. 2 (N +  N20 =  NO -}- N2); wahrsoheinlich yerbinden sich einige N-Atome unter- 
einander, da die beobachtete Zers.-Geschwindigkeit von NO nicht ausreicht, um den 
wenn aucli geringen 0 2-Ubersehufl im Reaktionsgemisch zu erklaren. NO zeTsetzt 
sich nach den beiden Gleiehungen: 2 NO =  N2 +  0 2 u. 3NO =  N20  +  N 02, wobei 
die 1. Rk. ca. 90°/o ąusmacht. Quantenwirksamkeit (190 [//.i) =  0,73 ±  0,05. Die 
Reaktionsgeschwindigkeit ist geringer ais boi N20 ; N20  u. NO absorbieren dieselben 
Wellenlangen. Vf. zieht die folgenden Mechanismen in Bctracht: 1. NO +  NO' =  
N2 -(~ 0 2 u. (gleichzeitig) NO -[- NO' =  N ,0 -j- O; NO +  O =  NO„ oder 2. Bldg. 
eines Komplexes (2 NO) u. termolekulare Rk. (2 NO) -f- NO' =  N20  +  N 02. (Journ. 
chem. Soc., London 1928. 1—14. London, Univ.) K r u g e r .

A. Berthoud und J. Beraneck, Beitrag zum Studium der Photochemie der Halogene. 
Einwirkung non Brom auf Athylalkoliol. (Vgl. C. 1927. II. 385.) Im Dunkoln ist dio 
Geschwindigkeit der Oxydation von A. durch Brom proportional dem Prod. der Konzz. 
dieser beiden Substanzon, wie schon B u g a r s z k i  (C. 1910.1 .1667) feststellte. Doch ist 
nach Messungen der Vff. der yerzógernde EinfluB des KBr schwacher ais B u g ARSZKI 
angegeben hat. Unter dem EinfluB des Lichtes nimmt, bei scliwacher Absorption, die 
Reaktionsgeschwindigkeit etwas schneller zu ais der Quadratwurzel aus der Licht- 
intensitat u. der Konz. des Br entspricht. Die Ordnung der Rk. in bezug auf den A. 
ist nicht konstant; sie schwankt zwischen 0,5 u. 1. Die quantitative Ausbeute, die mit
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den esperimentellen Bedingungen schwankt, ist geringer ais die aus dem Massen- 
wirkungsgesetz bercclinete. Aus diesen Resultaten wird der ScliluB gezogen, daB das 
Licht die Brommolekiile zur Dissoziation bringt, u. daB dann, durch Einw. eines Atoms 
Br auf ein Mol. A., intermediar eine Verb. C2H50 entsteht. (Joum. Chim. physique 25. 
28— 39. Neuchatel, Univ.) L a n g e r .

A. Berthoud und G. Nicolet, Beitrag zum Studium der Photochemie der Halogene; 
Einuńrkung von Brom auf a- Phenylzimtsaurenitril. (Journ. Chim. physiaue 25. 40—64.
— C. 1927. II . 1332.) _ L a n g e r .

M. Padoa und Nerina Vita, Einige Bemerkungen iiber die friiheren Versuche iiber 
photochemische Ausbeute mit komplexem Licht. V. (IV. vgl. C. 1927. II. 17.) Die von 
B e r t h o u d  u . B Ć r a n e k  fiir die Addition von Br2 an Źimtsaure (0 . 1927. II. 385) 
u. laut priyater Mitt. aueh fiir die Oxydation von H J  gefundene Beziehung zwischen 
der photochem. Wrkg. u. der Quadratwurzel aus der Lichtintensitiit I  erklart nicht 
die von den Vff. beobachtete Cberlegenheit der einzelnen Komponenten des Lichts 
gegeniiber dem resultierenden. — Unter den von den Vff. angewandten Bedingungen 
der 7fr-Addition an Źimtsaure ist die Beziehung zwischen der Wrkg. u. I  yerwickelter; 
innerhalb gewisser Grenzen besteht Proportionalitat. — Wenn bei der Oxydation 
yon H J  stets bis zur Erreichung derselben J-Konz. belichtet wird, so. yerhalten sich die 
chem. Wrkgg. annahernd wie die (Juadratwurzeln aus I ; wenn jedoch Licht yerschie- 
dener Intensitat gleielie Zeiten hindurcli einwirkt, so sind sie proportional I. — Bei der 
Zers. von Ferrioxalat Fe2(C20 4)3 =  2 FeC20 4 +  2 CO, besteht in einem erhcblichen 
Bereich von I  Proportionalitat zwischen der chem. Wrkg. u. I, wio auch bei der photo- 
graph. Wrkg. der Fali ist. Vff. schlieBen, daB die Summę der Wrkgg. der einzelnen 
Lichtarten von der Wrkg. des resultierenden zusammengesetzten Lichtes verschieden 
u. im allgemeinen groBer ais diese ist, nicht nur durch Einfliisse, die mit der Veriinderung 
der Lichtintensitat zusammenhangen sondern auch durch spezif. Wrkgg. infolge Ver- 
iinderung der Freąuenz. (Gazz. chim. Ital. 58. 3—6. Parma, Univ.) KRUGER.

R. H. Fowler, Die photoelektrische Schwellenfreąuenz und die tltermionische Arbeits- 
funktion. Vf. zeigt, daB die photoelektr. Schwellenfreąuenz aus der SoMMERFELD- 
schen Theorie der Metalle (vgl. C. 1928. I. 1834) folgt, dieselbe Theorie liefert auch 
eine einfache Formel fiir die thermion. Arbeitsfunktion. (Proceed. Roy. Soc., London, 
Serie A. 118. 229—32.) E. J o s e p h y .

William Bragg, The Structuro of an organie crystal. (Fison memoriał lecture, 1928). Lon
don: Longmans 1028. (32 S.) 8“ swd., 1 8., 6 d. net.

Philipp Lenard, Ferdinand Schmidt und Rudol! Tomaschek, Phosphoreacenz und Fluorescenz. 
Tl. 1. Leipzig: Akad. Verlagsges. 1928. 4°. =  Handbuch d. Experimcntalphysik. 
Bd. 23, Tl. 1. (X X III, 741 S.) M. 69.— ; geb. M. 71.— .

R. Alan Morton, Radiation in chemistry. London: Bailliere 1928. (302 S.) 8". 15 s. net.

A ,. E le k tr o c h e m ie . T h e r m o c h e m ie .
Richard Lorenz, Thermodynamische Auswertung des Beriihrungspotentials zweier 

gesclimolzener Salze in einigen Fdllen. Unterss. iiber EKK. an „geschmolzenen Ketten“ 
haben ergeben, daB bei gleiehen Tempp. die EK. einer geschmolzenen Daniellkette 
gleich ist der Differenz der dieser zugrunde liegenden 2 „Bildungsketten". Unter 
„Bildungsketten“ werden solehe Ketten verstanden, in denen die einfache Salzbldg. 
aus den Elementen mit der Ausbildung EKK. einhergeht, z. B. die Kette Pb I PbCl2 1 
Cl2. Das ist bestatigt worden an den Daniellketten: Cd | CdCl2 | PbCl2 | Pb, Pb | PbCl2 | 
MgCl2 | Mg, Cd | CdCl2 | MgCl2 | Mg, Zn | ZnCl2 | MgCl2 | Mg u. den dazugehórenden 
Bildungsketten. In diesen Fallen kann das Beriihrungspotential TI zweier geschmol- 
zener Elektrolyte ziemlicli einfach bereohnet werden. Es ergibt sich I I  — H 2 — 77,, 
worin 77 z. B. das Potential von CdCl2 | PbCl2, 772 das Potential CdCl2 | Cl2 u. 774 das 
Potential PbCl2 [ Cl2 ist. Nach der Bereehnung der thermodynam. Potentiale (vgl. 
v a n  L a a r  u . L o r e n z ,  C. 1926 .1. 3452) folgt dann weiter: ± 7 7 =  [2 /u (Cl)pbci2 — 
2 n  (Cl)cdCli]/r F, worin fi (ClJcdCU das thermodynam. (molare energet.) Potential 
der Chlorionen im CdCl, u. p, (Cl)pbci2 derselben im PbCl2 ist. (Ztsehr. physikal. Chem. 
130 [1927]. 39—43. Frankfurt a. M., Univ.)  ̂ E. J o s e p h y .

Alfred Coehn und Heinz Baumgarten, Uber Absorption und Diffusion elektro• 
lytisch entwickelten Wasserstoffs durch Metalle in Abhdngigkeit vom Elektrolyten. Yolumetr. 
Bestst. u. Messungen der Potent-ialanderung, die von durch Fd, Pd-Ag-Legierung u. Fe 
diffundierendem Wasserstoff bewirkt wird, zeigen, daB die elektr. Ladung, welche Gas-
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blasen in Lsgg. tragen, u. mit der elektrolyt. entwickelte Wasserstoffblasen an der 
Kathode haften bzw. von ihr abgestoBen werden, von ausschlaggebender Bedeutung 
fiir dio Absorption u. Diffusion des Wasserstoffs durch diese Metalle ist. Beim Pt 
hat dagegen die Aufladung der Gasblasen kcinen EinfluB auf die Diffusion. Eine Ab- 
hangigkeit der Absoption u. Diffusion von der Natur u. der Konz. der Łsg., aus der 
der Wasserstoff entwickelt wird, bcwcist, daB der Wasserstoff nicht nur im Entstehungs- 
zustand, sondern auch aus der gasformigen Pliase vom Katliodenmetall aufgenommen 
wird. P t nimmt also gasformigen H2 bei Zimmertemp. nicht auf. (Ztschr. physikal. 
Chem. 130 [1927]. 545—65. Góttingen, Univ.) E. J o s e p h y .

A. L. Th. Moesveld und Wilhelma A. T. de Meester, Ober die Orenzen des 
heterogenen Gebieła von Cadmiumamalgamen. Yff. haben die EKK. von Zellen mit fl. 
Cd-Amalganien zwischen 0 u. 41° gemessen. Fiir jede Temp. kann man eine Gleichung 
zwischen der EK. u. der Konz. ableiten, u. daraus leicht die Konz. des Liąuidus (Satti- 
gungskurve der fl. Amalgame) bcrechnen. Der Solidus liifit sich nach dieser Metliode 
nicht bestimmen, die altcren Werte dafiir sind sehr ungenau, weil sich in festen Amal- 
gamen das Gleichgewicht sehr langsam einstellt. Diffusion erfolgt in festen Amalgamen 
sehr langsam. — Fiir Wcstonzellen empfiehlt es sich, 10%(8°/o)-ig. Amalgam zu ver- 
wenden. (Ztschr. physikal. Chem. 130 [1927]. 146—53. Utrecht, v a n ’tH o f f - 
Lab.) E. J o s e p h y .

Sven Bodforss, Zur Elektrochemie des Berylliums. II. Mitt. (I. vgl. C. 1927.
I. 1416.) Vf. hat seine friiheren Verss. mit anderen Praparaten sowohl des Elektroden- 
metalls, ais auch der Metallsalze wiederholt u. die friiheren Ergcbnisse bestatigt. Das 
zu den ncucn Vcrss. benutztc Elektrodenmctall stammte von VlVIAN (vgl. C. 1926.
II. 2677) u. war sehr rein. Dio Reinigung der Salzc erfolgte entweder vom kauflichen 
BeCU aus iiber das Acctat zum Sulfat BeS04 • 4 H20, oder durch Umkrystallisation 
von komplexen Berylliumfluoriden. Ammoniumberylliumfluorid gibt mit einigen 
aromat. Aminen zwl., gut krystallisierende Verbb., aus denen das Be durch Abrauchen 
mit konz. H 2S04, langem Gliihen u. tJberfiihren des gebildeten loekeren BeO mit H 2S04 
in das Sulfat wiedergewonnen wird. Am zwcekmaBigsten fiir priiparative Zwecke 
ist das Anilinberylliumfluorid, (C6H5-NH3)2BeF4, weifie, glanzende Krystalltafeln. — 
a-Naphthylaminherylliumfluorid, (C,0HTNH3)2-BeF4-2 H20, glanzende Krystall- 
blattchen. — fj-Naphthylaminberylliumfhiorul, (C10H,NH3)2BeF4, weiBcr, mikro- 
krystalliner Nd. — Benzidinberylliumjluorid, C12HI4N2-BeF4, weiBer, krystallin., wl. 
Nd. — p-Anisidinberylliumfluorid, (CH30-C6H4NH3)2'BeF4, lange Nadeln aus W., 
zl. in W. — 2,3-Oxynaphthoesaures Be, [C10H„(OH)CO2]2Be, gelblich weiBer Nd., bei 
tagelangem Erhitzen auf 125° sublimiert 1 Mol. Siiure weg u. ein „neutrales“ Salz,
Cl0H6< ^ ) ]>Be, bleibt zuriiek. — Die Potentialmessungen der Ketten Be | c1 BeS04,
c2 KC1 zeigen, wie das Be-Potential in einer mit KCl versetzten 0,1-n. BeS04-Lsg. bei 
der 10-fachen Verdiinmmg edler wird, u. zwar um so mehr positiv, je mehr KCl in der 
urspriinglichen Lsg. vorhanden ist. Wird eine KCl-haltige BeS04-Lsg. mit KCl-Lsg. 
vcrd., wobei die KCl-Konz. konstant bleibt, so yerhalt sich das Potential ,,normal“, 
indem es negativer wird. Sulfate wirken ebenfalls negativierend, wenn auch schwacher 
ais die Halogenide. Dieses elektrochem. Verh. des Be wird dadurch erklart, daB beim 
Verdiinnen mit der Salzlsg. das Salz der Spaltung der Metallsalzkomplese entgegen- 
■\virkt, so daB eine Verminderung der BeT-Ionenkonz. eintritt, die sich in einer kleinen 
Negativierung des Potentials auBert. Nach den gemessenen Potentialwerten u. rein 
chem. Verss. steht das Be zwischen Cd u. Zn. (Ztschr. physikal. Chem. 130 [1927], 
82—89. Malmo, Tekniska Laroverket.) E. JOSEPHY.

Henry Terrey, Die Struktur der Platincyanide: Das Potential der Plalino-Platini- 
elektrode. Es wird die EK. der Kette: P t I WiLMsches Salz KTPt4(CN)16-6 H 20  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 21. 1434 [18S8]), K2Pt(CN)4, n-KCl | n-KCl, Hg2Cl2 | Hg gemessen. 
Bei Anwendung des WlLMschen Salzes allein fallt die EK. mit abnelimender Gesamt- 
konz. etwas; der bei konstanter Platini-Konz. u. Erhohung des Verhaltnisses Mol. 
Platino:Mol. Platini von 3 :1  auf 53:1 nach der Gleichung: EK . — Eg li  T/F- 
log [Platinsalz] / [Platinosalz] berechnete Wert von E0 ist nicht konstant sondern 
steigt dauernd. Dagegen liefert der Ausdruck E K  =  E0 -)- R T/2 JMog c jc ,  o2ci 
(Cj, =  Konz. des durch Auflosung des WlLMschen Salzes in KCl entstandenen Platini- 
clilorocyanids K2Pt(CN)4Cl2, cz =  Platinoeyanidkonz., oci — Cl'-Ionenaktivitat) an- 
nahernd konstantę Werte. Vf. schlieBt, daB ein Valenzwechsel von 2 auf 4 u. nicht 
von 2 auf 3 stattfindet u. daB dem sogenannten yollstandig oxydierten Platinocyanid
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sta tt der einfachen Formel K PtIII(CN),1 dic Formel K2Ptiv(CN)1P tiI(CN),1 zukommt. 
(Journ. chem. Soc. London 1928. 202—06. London, Univ.) K r u g e r .

J. N. Bronsted und Cecil V. King, t)ber die Sauredissozialion von Aquoionen. I. 
Die Aciditiit der positiven Aąuoionen der Kationensauren ist durch eino Sauredisso- 
ziation bedingt, die im Fallo des Hexaquochromiions folgendcrmaficn yerlauft: 
[Cr(H2O)0]+++ [Cr(0H)(H20)5]++ -f- H+. Die Dissoziationskonstante des Hexa-
aąuochromiions wurdc imKonz.-Bereich 0,0002—0,01-mol. durchBest. der [H']inLsgg. 
reiner Chromisalzo mit Hilfc der BREDIGschen Diazoessigeste.rmothoAo ennittelt. 
App. u. Methode vgl. O. 1926. I. 577. Ais Salze wurden Pcrchlorat u. Pikrat ange- 
wandt (vgl. Tabellen iiber die Katalyse des Diazoessigesters mittels Hexaquochromi- 
pikrat u. -perchlorat im Original). Dio Konz.-Abhangigkeit der Dissoziationskonstante 
des Saure-Basen-Gleichgewichts A ^  B  -f- H+ wird durch die theoret. Cleichung 
log K c =  log K a — zjj ]//< — B n  gegeben. In verd. Lsg. weist die Dissoziationskon
stante des Hexaquochromiions ein starkę Abnahme mit stcigendcr Salzkonz. auf in 
Ubereinstimmung mit der Formel, indem zjj =  -|-2 ist. In unendlich verd. Lsg. ist 
dio Dissoziationskonstante 1,26 X 10-4 bei 15°. (Ztsehr. physikal. Chem. 130 [1927]. 
699—708. Kopenhagen.) E. JoSERHY.

J. N. Frers, Beilruge zur Konstilution der feslen Elektrolyłe. III. Mitt. Unler- 
suchungen am Kupfer(I)-bromid, nach Versuchcn in Gemeinschaft mit Fritz Leopold. 
(II. vgl. C. 1927. I. 2516.) Es wird an Hand des Kupfer(I)-bromids gezeigt, daB dio 
funktionale Differcnzierung wie beim Kupfer(I)-ehlorid auch hier vorhanden ist, u. 
daB weiter mit steigender Temp. ein kontinuierlicher Obergang von der Funktion 
des Cu-Ions ais rein elektron. Leiter zu seiner Funktion ais rein ion. Leiter besteht. — 
Es wird die Darst. eines auBerordentlich reinen Kupfer(I)-bromids aus CuSO,, KBr 
u. S02 beschrieben. — Die Unters. des Lcitungscharakters des CuBr ergab, daB es 
imstande ist, Elektrizitat gleichzeitig mit u. ohne Materietransport zu leiten; es ist 
also ein wahrer gemischter Leiter; die elektrolyt. Leitung erfolgt dabei kationisch. 
Das bedeutet, daB lediglich das Cu-Ion zum Stromtransport befahigt ist, aber nieht 
das Br-Ion. Sowohl die ion., wie auch die elektron. Leitung besorgt allein das Cu- 
Ion. — Unterss. in Abstanden von 30° in dem Temp.-Bereich von 170—400° ergaben, 
daB ein kontinuierlicher, von der Temp.-Steigerung abhangiger tlbergang der bei 
tiefer Temp. Torhandenen, rein metali. Leitung zu rein elektrolyt. Leitung yorhanden 
ist. Er findet sta tt zwischen ctwa 200 u. 330°. Bei 200° wird die Elektrizitatsleitung 
prakt. noeh ganz von Elcktronen besorgt. — Mit steigender Temp. schied sich das 
Cu mehr u. mehr in Form eines dichten Pulvers oder sehr feiner Krystallchen an den 
AuBenflachen der letzten Zylinder oder am Pt-Blech aus. In diesem Verh. diirfte 
eine GesctzmaBigkeit liegen, wonach die Dendritenbldg. in dem MaBe abnimmt, wie 
dio Lsitfahigkeiten des Salzes u. der Metallfaden einander sich nahern, da infolge der 
Leitfiihigkeitssteigerung des Salzes das Bestreben zur Ausbildung von Briicken ge- 
ringeren Widerstandes herabgesetzt wird. — Bei 350° sind bereits die letzten Anteile 
elektrolyt. Leitung yerschwunden, obschon sich die Substanz noeh erheblich unter- 
halb des Umwandlungspunktes von ca. 380° in die Hochtemp.-Modifikation befindet. 
Damit ist fiir das p-Kupfer(I)-bromid die Moglichkeit der rein ion. Leitung experi- 
mentell sichergestellt; fiir das yolligo Verschwinden der metali. Leitung liiBt sich die 
Temp. 332° ermitteln. — Verss. bei 400° wurden angestellt zur Unters. der Hochtemp.- 
Modifikation, des a.-Kupfer(I)-bromids. — Die tfbersohreitung der Temp. des Um
wandlungspunktes gab sich deutlich in der Form des entladenen Cu zu erkennen. — 
Dem Verstandnis des allmahlichen, in Abhiingigkeit von der Temp.-Erhóhung sich 
yollziehenden tłbergangs der elektr. Leitung von den Elektroden auf die Ionen dient 
sehr gut die Ideo der funktionalen Differenzierung der Ionen (vgl. 1. c.). — Eine Er- 
hohung des elektrolyt. Leitungsanteils ist móglich: a) durch den EinfluB der Grenz- 
flaehen; b) durch Verlangerung der Elektrolysendauer. — Die Deutung der Grenz- 
flaehenwrkg. durfte darin zu suehen sein, daB an den Oberflachen yon an der Grenz- 
flaehe liegenden Krystalliten die Platzwechselgeschwindigkeit der Ionen infolge 
Stórung der Einheitlichkeit u. Festigkeit des Gitters verhaltnismaBig erhóht wird, 
wahrend die Platzwechselgeschwindigkeit der Elektronen infolge des vergróBerten 
Abstandes der Cu-Ionen yerhaltnismaBig herabgesetzt ist. Die Gesamtplatzwechsel- 
gesehwindigkeit ist natiirlich infolge des geringen Zylinderabstandes herabgesetzt, 
so daB ein ziemlich hoher Widerstand an den Grenzflachen auftritt. — Der Grenz- 
flćichcneffekt diirfte eino der Ursachen sein fiir eine ganze Reihe von Widerspriichen
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u. Ungenauigkeiten in der Literatur der Leitfahigkeiten, sowie des Leitungseharakters 
fester Salze. — Weiter ist eino auBergewolmliche Erhohung des elektrolyt. Leitungs- 
anteils moglich durch die Entladung von Ag- u. Pb-Ionen am Kupfer(I)-bromid. — 
Dio Bcobachtungen der Vff. stehen samtlich in guter Ubereinstimmung mit der Hypo- 
these der funktionalen Differenzierung der Ionen im Gitter. — Es ergibt sich eine 
fast vollkommene Analogio des Verh. von Kupfer(I)-chlorid u. -bromid. Eine grund- 
satzlichc Verschiedenheit besteht lediglich in der Wrkg., die die Entladung von Pb- 
Ionen hervorruft. Wahrend das Bromid Pb-Ionen ebenso schwer wie Ag-Ionen entliidt, 
konnte am Cu(I)-chlorid beobachtet werden, daB die Elektronenabgabe an Pb-Ionen 
sehr leicht erfolgte; hierfiir ist wohl die verschiedene Gitterkonst. der Salze ver- 
antwortlich, u. durch das erfieblich groBere Vol. des Br-Ions wird die Entfernung 
der elektronenaustausehenden Kationen vergróBert u. eine Ubergabe erschwert. — 
Vielleicht weisen die Eaktoren der Becinflussung des Leitungsverhiiltnisses den Weg, 
an bisher ais Halbleiter angesprochenen Salzen gemischte Leitung zu entdecken, 
indem es gelingt, dereń elektronenbeforderndes łon zur Wanderung zu bringen. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 377—92. Hamburg, Univ.) B u s c h .

Kwanji Murata, Eleklrische Leitfahigkeit von Nickelsulfatlosungen und die Ionen- 
leilfahigice.it von Nickel. Es wurden die spezif. Leitfahigkeiten wss. Lsgg. von N iS01 
(zweimalige Krystallisation des Co-freien Kahlbaumpraparats aus Leitfiihigkeits- 
wasser) bei Konzz. von 0,0001—1 Aquivalent pro Liter bei 25 u. 18° nach der Briicken- 
methodo von KOHLRAUSCH ermittelt u. hieraus die Aquivalentleitfahigkeiten bei 
unendlicher Yerdunnung nach der graph. Methode von NoYES (Journ. Amer. chem. 
Soc. 31. 987 [1909], 34. 454 [1912]) sowie die Ionenleitfiihigkeiten des Ni errechnet. 
Weiter wurden die relativen Viscositaten mit dem Viscosimeter von OSTWALD u. 
der Grad der Ionisation ^o-mol. NiS04-Lsgg. bei 18 u. 25° bestimmt u. hierfiir die 
Werte von 1,0209 u. 1,0175 sowie 0,3883 u. 0,3939 erhalten. (Tabellen u. Kurven.) 
(Buli. chem. Soc. Japan 3. 47—53. Sendai, Tohoku Imp. Univ.) H e r z o g .

P. Debye, Bas eleklrische. Ionenfeld und das Aussalzen. (Vgl. D ebye u . Mc A u lay ,
C. 1925. I. 1554.) Eine Mischung zweier dielektr. Fil. kann in einem inhomogenen 
elektr. Felde kein raumlich konstantes Mischungsverhaltnis aufweisen, sondem im 
Gleiehgewicht wird an den Stellen lioher Feldintensitiit das Misehungsverhaltnis so 
abgeandert sein, daB dort eine Erhohung der DE. eingetreten ist. Unter der Voraus- 
setzung, daB diese Krafte die einzigen sind, welche in Betracht kommen, werden 
Formeln zur Berechnung dieses Effektes, der nach Ansicht des Vfs. einen wesentlichen 
Teil des Aussalzeffektes ausmacht, entwickelt. Am A. wurde gepriift, welchen Teil 
dieser Effekt vom bcobachteten Effekt ausmacht. J. W. W illiam s hat die DE. einer 
gesatt. Lsg. von A. in W. bei 23° zu 74,5 bestimmt, dio des W. bei 23° zu 80,3. Mit 
Hilfo dieser Werte folgt aus den Formeln des Vfs., daB durch 1 Mol. KC1 pro Liter 
Mischung 28°/0 ausgesalzen wurden, ein Wert, der mit den prakt. Ergebnissen immerhin 
in roher 'Obereinstimmung steht. (Ztsehr. physikal. Chem. 130 [1927], 56—64. Madison 
[Wis.].) E. JOSEPHY.

W. Mandell, Die Bestimmung des Elastizitatsmoduls des piezoelektrischen Rochdle- 
Salzes durch eine slatische Methode. (Proeeed. Boy. Soc., London. Serie A. 116. 623 
bis 636.) Go t t f r ie d .

J. Huggett und G. Chaudron, Thermomagnetische Untersuchung einiger Eisenerze. 
Untersucht wurden Magnelit, Goethit, Oligist, Martit u. Lepidocrocil. Die versehiedenen 
Schaulinien zeigen den Umwandlungspunkt beim Magnetit bei 570° u. eine Anomalie 
in der Erwarmungskurve entsprecliend einer Oberflachenoxydation, beim Goethit 
eine Anomalie bei 570° u. eine zweite Anomalie bei 660°. Die 01igistkurve driickt aus, 
daB das Oligist einen kleinen Anteil Magnetit enthalt. Die Anomalie beim Martit 
liegt wiederum bei 570°. Das Ilmenit enthalt etwas Magnetit, wodurch ihm ferro- 
magnet. Eigg. verliehen werden. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 694—96.) K a l p .

E. D. Eastman, Theorie des Soret-EffeJcts. (Vgl. C. 1926. II. 991.) Dio Entropie 
der Uberfiihrung gel. Substanzen in einem Temp.-Gradienten wird in ihren thermo- 
dynam. Eigg. besprochen u. der Zusammenhang mit der Wrkg. der Ionenladungen auf 
das Lósungsm. besprochen. Jedem łon kónnen hierfiir 3 Zonen zugeteilt werden: 1'. scin 
Eigenvolumen; 2. die Zone sehr fest u. 3. die lockerer gebundener Losungsm.-Moll. 
Nur diese letztere kommt fiir den Effekt in Frage. Die direkt- bestimmten Soret- 
Koeffizienten werden mit den aus Messungen der EK. bereehneten verglichen u. in 
leidlicher tlbereinstimmung gefunden. Es lassen sich einige allgemeinen Schliisse 
ziehen: Soret-Koeffizienten werden am besten in Uberfuhrungsentropien ausgedruekt.
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Die Lsg. kann dabei ais 2-Komponentensystem angesehen werden — trotz der ent- 
gegengesetzten Ionenladungen, da der elektr. gegeniiber dem Konz.-Gradienten zu 
yernachlassigen ist. Indirekte Bestst. durften zuyerlassiger sein, da bei den direkten 
Messungen offenbar eine Reihe unbekannter Fehlerąuellen vorhanden sind. — Der 
Soret-Koeffizient des Gelosten bekommt  bei der Konz. Nuli einen Grenzwert, der auch 
fiir einen gewissen Bereieh geringer Konz. gilt. Bei hoheren Konzz. tritt normalerweise 
ein Anstieg ein, jedoeb kann aucli ein Maximum oder Minimum in der gogen die Zus. 
aufgetragenen Kurve auftreten. Die Koeffizienten yon Ionen sind additiy. Der Paralle- 
lismus, der sieher zwischen Beweglichkeit u. Soret-Koeffizienten besteht, laBt sich 
noch nieht uberall klar erkennen. In Lsgg. niehtpolarer Substanzen ist der reyersible 
Soret-Koeffizient sehr klein; auch der irreversible Effekt kann nieht groB sein. (Journ. 
Amer. chem Soc. 50. 283—91.) K l em m .

E. D. Eastman, Elektrometrische Kraft von elektrolytischen Thermoelementen und 
Thermozellen und die Uberfiihrungs- und die absolute Entropie. von Ionen. Unter elektrolyt. 
Thermoelement {A) wird eine Anordnung: Elektrodę (Tx) Lsg. I (2\) Lsg. I I  (T„) 
Lsg. I (Tj) Elektrode yerstanden, unter einer Thermozelle {B ) der Typus: Elektrode 
(T2) Lsg. (rI\)  Elektrode. Thermodynam. ergibt sich fiir A die Gleichung: FdEjdT—A S; 
die Entropie-Diff. zerfallt dabei in 2 Anteile, von denen der eine den Fliissigkeits- 
potentialen, der andere dem Soret-Effekt (vgl. vorst.) entspricht. B  ist schon friiher 
behandelt (vgl. C. 1926. II. 991), die friihere Betrachtung wird erganzt durch Beriiek- 
sichtigung der tJborfuhrungsentropie der Ionen. — Aus den Bestst. von PODZUS (C. 1909. 
I. 333) lassen sich Uberfuhrungsentropien (in Cal. (Grad) angenahert angeben fiir H+ 
(9,3) Li+ (0,1) Na+ (0,9) K+ (1,0) Rb+ (1,1) NH4+ (0,0) Cl~ (0,0). Aus Messungen von 
R ic h a r u s  (Ztsehr. phys. Chem. 24 [1897], 39) des Typus Hg (T t) HgCl (T t) HC1 
bzw. MeCl (0,1 Mol.) (rI \)  HgCl (T ^  Hg laBt sich unter Benutzung der eben genannten 
Werte die partielle molare Entropie des Chlorid-Ions in 0,01 Mol.-Lsg. in guter Uber- 
einstimmung aus yerschiedenen Lsgg. zu 28,0 Cal/Grad berechnen. Dies zeigt die all- 
gemeine Brauchbarkeit der Methode. (Journ. Amer. chem. Soe. 50. 292—97. Berkeley 
[Cal.], Univ.) • K lem m .

Fusao Ishikawa und Eiiclii Shibata, Thermodi/namische Uniersuchungen an 
Zinkjodid und Mercurojodid. In C. 1926. II. 2880 ist richtig zu stellen, daB die Ketten 
10% Zn-Amalgam/gesatt. Z nJ2-Lsg. mit u. ohne Bodenkorper, Hg„J„/Hg nieht gegen- 
einander, sondern einzeln gemessen sind u. daB die fiktive Losungs- (nieht Bildungs-) 
Warme von Zn J 2 bei 25° -J-1,5 kcal betragt (Vorzeichen in nieht thermodynam. Zahlung). 
Die freie Energie der Rk. 2 Hg -f- J 2 =  2 H gJ errechnet sich fur 25° zu 26,314 kcal 
(in nieht thermodynam. Zahlung), die von Zn J 2 =  ZnJ2 zu 50,509 kcal, wahrend 
die Vff. aus der Ketto Zn +  2 AgJ =  ZnJ2 +  2 Ag naeh W e b b  50,534 kcal folgern. 
(Science Reports Tóhokti Imp. Univ. 17. 99—109. Tokio, Lab. f. anorgan. Ch.) W. A. Ro.

Masuo Kawakami, tfber die Mischungswarme in geschmolzenen Metallen. (Vgl. 
Science Reports Tóhoku Iinp. Univ. 16 [1927]. 915—35. — C. 1928.1. 478.) S c h u l z .

E. Persico, Molekulare Geschmndigkeiten, Anregungszustande und tJbergangs- 
wahrscheinłichkeiten in einem enlarteten Oas. I. Zweck der Arbeit ist, quantitativ 
zu untersuchen, wie die Gesetze der Geschwindigkeitsyerteilung zwischen den Moll., 
der Verteilung der Moll. in den yerschiedenen Anregungsstufeh u. der tlbergangs- 
wahrscheinlichkeit in einem entarteten einatomigen Gas durch ihre im PAULischen  
Prinzip ausgesprochene gegenseitige Abhiingigkeit modifiziert werden. Mathcmat. 
(Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 7. 137—41.) K r u g e r .

E. Persico, Molekulare Geschwindigkeiten, Anregungszustande und tJbergangs- 
uahrscheinlichkeiten in einem enlarteten Gase. II. (I. vgl. vorst. Ref.) Es werden 
einige Anwendungen der in der 1. Mitt. abgeleiteten Formeln behandelt. (Atti R. 
Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 7. 235—37.) K r u g e r .

Edward W. Washburn, Konstanz des Dampfdrucks wahrend der isothermen Kon- 
densation oder Verda,mpfung ais Reinheitskriterium. Es wird gezeigt, daB die Konstanz 
des Dampfdrucks wahrend isothermer Kondensation des Dampfes oder isothermer 
Verdampfung einer FI. nieht ais allgemein giiltiges Kritcrium fiir die Reinheit der 
Substanz anzusehen ist. Ferner wird gezeigt, daB in den Fallen, wo das Kriterium 
anwcndbar ist, die Menge der Verunreinigung zu berechnen ist, wenn diese nur aus 
einer einzigen Substanz besteht. (Ztsehr. physikal. Chem. 130 [1927]. 592—600. U. S. 
Bureau of Standards.) E. JOSEPHY.

Alan W. C. Menzies, Die Dampfdrucke von fliissigem Quecksilber. Bei den 
fruheren Dampfdruckmessungen des Hg yon S m ith  u . M e n z ie s  (Journ. Amer. chem.
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Soc. 32. 1412 [1910]) war bei der Festsetzung der Temp.-Skala- ais Kp. des S 445° 
angenommen worden. Die Ergebnisse dieser Messungen werden auf den inzwischen 
genauer ermittelten Wert 444,6° fur den Kp. des S umgerechnet. Fiir die Dampfdruck- 
gleichung log p =  A — B / T — C log T  werden die Konstanten neu berechnet: A — 
9,957 094, log B — 3,516 392 u. log C — 1,822 978. Die neuen Werte von S m it h  u . 
MENZIES weielien im Mittcl um 0,10% von den naeh obiger Gleicliung berechneten 
ab. Wie ein Vergleieh mit den Werten anderer Beobaehter zeigt, gilt die Gleichung 
im Temp.-Intervall von 0—1200°, in diesem Bereieh andert sich der Druck um das 
2 000 000 000-fache. (Ztsehr. physikal. Chem. 130 [1927]. 90—94. Princeton
[N . J .].)  E. J o s e p h y .

J . B. Austin, Ber Gleichgewichtsdruck iiber ko-existierenden Salz-Hydrałen bei 
Temperaturen unter 0°. Es wird die Frage untersucht, ob die Dampfdruckkurve von 
Salzhydraten die des Eises bei tiefen Tempp. sehneiden kann, weil dies zu eigenartigen 
thermodynam. Folgerungen fiihrcn wiirdc. Damit dies der Fali sein kónnte, mii Ci te 
die Hydratationswarme (Qn) kleiner sein ais die Scbmelzwarme des Wasscrs (Qs). Eine 
krit. Durchsicht der Literatur zcigt, daB durchweg Q j i  erheblieh grofler ist ais Q,s- Nur 
fiir 10 Beispiele soli naeh den Literaturangaben Qji <  Qs sein; jedooh sind die Messungen 
durchweg fehlerhaft bzw. unglaubwiirdig. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 333—36. 
New Haven [Conn.], Univ.) K lem m .

A ,. K o llo id c h e m ie . C a p illa rc h e m ie .
Adolph Rabinowitsch und W. Dorimann, Uber die Elektrolytkoagulation der 

Kolloide. II. Konduktomelrische Verfolgung des Koagulation-sprozesses von Arsen- 
tristdfidsolen. (I. vgl. C. 1925. II. 1263.) Da die bei der Koagulation von As2S3-Solen 
mittels BaClo stattfindende Ansauerung infolge Vergiftung der Wasserstoffelektrode 
durch As nicht direkt potentiometr. bestimmt werden kann, weshalb auch in der 1. Mitt. 
eine indirekte Methode mit Hilfe der colorimetr. u. durch Leitfahigkeit bestimmten 
Aciditaten angewandt wurde, wahlten Vff. in der yorliegenden Unters. die kondukto- 
metr. Titration. — Bei der Zugabe von Elektrolytlsgg. zum As»S3-Sol wachst die Leit
fahigkeit anfangs rasch an, dann langsamer u. schlieBlich linear, d. li. zuerst kommt 
die Verdrangung der H+ durch die Kationen des zugesetzten Elektrolyten zum Aus- 
druck, wahrend der Wendepunkt das Endo dieser Verdrangung anzeigt, er trifft mit 
dem Leitfahigkeitsminimum bei der Laugetitration fast zusammen. Die aus der Leit- 
fahigkeitskurve berechnete Ansauerung stinimt mit den fruher (1. e.) naeh der indirelcten 
Methode gewonnenen Resultaten uberein. Bei der Titration mit 3- u. 4-wertigen Salzen 
(Al, La, Th) ist infolge der Hydrolyse der Wendepunkt naeh links im Kurvenfeld ver- 
schoben u. damit die Berechnung der Ansauerung aus der Form der Leitfahigkeits- 
kurve ausgeschlossen. — Verdiinnt man das Sol, so verandert sich die zur Erreicliung 
des Wendepunkts nótige Menge Elektrolytlsg. direkt proportional der Konz. des Sols 
u. umgekehrt proportional der Konz. des Elektrolyten. Bei der Konzentrierung des 
Sols vermindert sieh der Unterschied zwischen den Koagulationswerten der Kationen 
verschiedener Wertigkeit. Dio Koagulationsregel von S ch u lze -H ard y  gilt n i c h t  
fur die Lage des Wendepunktes, der nur das Ende der H-Ionenverdriingung durch ad- 
sorbierte Kationen angibt. Um dio Koagulation des As2S3-Sols hervorzurufen, miissen 
mittels eines Kations samtliche der mit den Kolloidteilehen yerbundenen H+ verdriingt 
werden, aber auBerdem muB noch ein gewisser tlberschuB desselben Kations zugesetzt 
werden, dessen Menge der Wertigkeit des Kations indirekt proportional ist. — Vff. 
ziehen aus der konduktometr. Titration indirekte Schliisse iiber die Adsorption der 
zugesetzten Kationen verschiedener Kationen Valenz am Kolloid; diese erreicht ihr 
Maximum bei annahernd gleichcn Aquivalentkonzz. Die Abhangigkeit des Koagu- 
lationswertes K  w der Kationen verschiedener Valenz von der Yerdunnung des As2S3- 
Sols spricht gegen die Annahme, daB die Koagulation durch Oberschreitung des Lós- 
lichkeitsproduktes von zugegebenem u. stabilisierendem łon erklart werden kann. 
(Ztsehr. physikal. Chem. 131. 313—37. Karpow Inst., Moskau.) W u r s t e r .

Merle Randall und Jecsie Y. Cann, Micellen und der Aktivildts-Koeffizient in 
Alkali-Silicatldsungen. In Fortsetzung friiherer Unterss. (vgl. C. 1928. I. 302. 651. 
1138) werden die Aktivitatskoeffizienten fur Natriumsilicatlsg. mit verschiedenen 
Verhaltnissen N a,0: SiO;, naeh den vorhandenen Slessungen berechnet. Nalriummćla- 
silicat-Lsgg. verhalten sich wie typ. uni-bivalente Elektrolyte. v, die Anzahl Teile, in 
die das Molekuł zerfallt, ist gleieh 3 gesetzt, die meisten friiheren Autoren hatten v =  4 
benutzt. Die Lsgg. sind weitgehend hydrolysiert. In  SiOr reicheren Lsgg. ist die Hydro-
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łyse gering. Es ist mit der Formel NaHS03 (v =  2) statt mit Na2Si2Os (v =  4) gerechnet; 
dio Existenz von festem Na2Si205 beweist nicht, daC Si20--Ioncn in Lsg. vorlianden 
sind. Die berechneten Aktivitatskoeffizienten sind auffallig tief; dies wird auf die 
Bldg. von Micellen zuruckgefiihrt, die um so mehr zerfallen, je verdiinnter die Lsg. ist. 
Es sind um so mehr Micellen vorhanden, je lioher das Vcrhaltnis Si02: Na20  ist; auch 
wachst dann die GroBe der Micellen. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 347—58. Berkeley, 
California, Univ.) ICle m m .

D. G. R. Bonnell, Ober die Gele der Toner de. (Vgl. ZsiGMONDY u. B o n n e l l ,
C. 1928. I. 17.) Ais Erganzung zu den Veroffentlichungen von W il l s t a t t e r , K r a u t  
etc. (C. 1924. II. 811 etc.) wird das kolloidchem. Verh. der yerschiedencn Gelmodi- 
fikationen beschrieben. Die von diesen beschriebenen Gele der Tonerde A, B  u. G 
wurden erneut dargestellt. — Die Gele C u. B  zeigten in allen wesentlichen Punkten 
das gleiche Verh., wie es von genanntcn Autoren beschrieben wurde. -— Dariiber hinaus 
wurde festgestellt, daB die Gele G u. B  mit kolloidem Gold rot oder violett gefiirbto 
kolloide Gemenge, sogenannte Goldlacke geben. Der Earbton hangt bei Gel C yon dem 
Verhaltnis A u: Tonerdegel ab. Die Ursaehe fiir diese Erscheinungen liegt darin, daB 
bei gleichcm Au-Geh. u. abnehmender Menge Tonerde die Packungsdichte der an den 
Tonerdeteilchen abgeschiedenen Goldultramikronen allmahlich groBer wird. — Bei 
der Goldlackbldg. beim Schtitteln von Gel B  mit Formolgold tr itt  boi allmahlicher 
Verringerung der Konz. an Gel B  kein Farbumschlag ein. Die Goldzahl ist mit 0,08 
bis 0,1 kleiner ais die des Gels C, so daB im vorliegenden Fali von einer gróBeren Sehmelz- 
wrlcg. auf Formolgold gegen Elektrolytfallung gesproehen werden kann. — Gel A iibt 
auf Formolgold eine deutliehe Scliutzwrkg. gegen Elektrolytfallung aus. Die Goldzahl 
ist wesentlieh kleiner ais bei den Gelen B  u. C, namlich 0,03—0,05 (auf A120 3 bezogen). — 
Bei Behandlung mit HC1 wurden die Gele C u. B  nicht peptisiert, sondern krystalloid 
gel., bei ObersehuB von Tonerde nur teilweise. Der Rest blieb zuruck ais Suspcnsion 
oder Hydrosol. — Gel A wird von einem CfberschuB verd. HC1 nicht peptisiert u. nur 
wenig gel. — Auch konz. HC1 wirkt nur sehr langsam ein. Beide Befunde stehen in 
Obereinstimmung mit den Ergebnissen von WILLSTATTER eto. — Weiterhin ergab 
sich jedoch, daB durch kleine Mengen von HC1 (weniger ais der Tonerde aquivalent) 
die Gele sehr leicht peptisiert werden. Die TeilchengroBe in diesen Hydrosolen hangt 
stark ab von der Menge des angewandten HC1. Dio Riickstande dieser Hydrosole beim 
Eintrockncn im Yakuum oder nach dem Ultrafiltrieren sind wieder im W. kolloid 1. — 
Die Buckstande der Vakuumtrocknung erscheincn auBerlich wie Gummi arabieum u. 
zerteilen sieli auch ahnlich wie dieses, z. T. unter yorausgehender Quellung in W. (Ztsehr. 
anorgan. allg. Chem. 169. 345—55. Gottingen, Inst. f. anorg. Ch.) B u SCH.

B. N. Desai, Die Kinetilc der Koagulation. Yf. untcrsucht dio Gesehwindigkeit 
der Koagulation von ThOr Sol durch LiCl, K N 03, KCl, BaCL, K iSOi  u. KiSiO& durch  
Messung der Intensitat des durcligelassenen Lichtes. D as ThÓ2-Sol war nicht empfind- 
lich gegen Licht, aus dem die ultravioletten Srtahlen durch Cu(N03)2-Lsg. herausfiltriert 
war. Das Verhaltnis T J T  (Tn u. T — Zeiten bis zur Erreichung desselben Koagu- 
lationsstadiums bei verschiedenen Elektrolytkonzz.), das nach der Theorie von S m o lu - 
CHOWSKI konstant sein sollte, ist nur oberhalb einer gewissen Elektrolytkonz. konstant, 
bei niedrigeren Konzz. iŁndern sich die Werte mit fortschreitender Flockung stark u. 
zwar um so mehr, je armer die Lsg. an Elektrolyt ist. In Obereinstimmung mit der 
FREUNDLICHschen Theorie (C. 1919. I. 789) nimmt die Koagulationsgeschwindigkeit 
mit waehsender Verdiinnung des Elektrolyten stark ab u. erreicht bei hohen Konzz. 
einen Grenzwert. Die nach der Gleichung d x/d t — K  (l-\-  b x) (1 — x) (vgl. GANN,
C. 1916. II. 50) fiir eine bestimmte Elektrolytkonz. berechneten K-Werte sind in 
vielen Fallen gut konstant, was fiir dio Auffassung der Koagulation ais autokatalyt. 
ProzeB spricht. DaB die Geschwindigkeitskonstante fiir 1/20- u. LiCl-Lsgg.
groBer ist ais fiir die entsprechenden KCl-Lsgg., hangt mit dem  gróBeren Stabilisierungs- 
vermógen des K'-Ions zusammen. D ie  P-Werte der Gleichungen von  P a in e  (C. 1912.
I. 1609) u. F r e u n d l iCH (Capiłlarćhemie [1922]. 440) sind je nach der Verdiinnung 
u. der ais Standard gewahlten Elektrolytkonz. verschieden. D ie S-Form der Koagu- 
lationskurven laBt sich in Erweiterung der Theorie von  FREUNDLICH durch die Annahme 
erklaren, daB die Abnahme der elektrokinet. Potentialdifferenz A zwischen den Teilchen 
u. dem  Dispersionsmittel unter gewissen Umstanden relativ langsam erfolgt u. daher 
eine allmahliche Beschleunigung der Koagulation stattfindet; bei geniigend hoher 
Konz. von einwertigen Ionen u. stets bei 2-wertigen Ionen, wo A sofort auf seinen neuen 
Wert sinkt, erreicht dagegen die Koagulationsgeschwindigkeit sofort ihr Masimum.
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Das Verh. der 2-wertigen Ioncn beruht auf ihrer starken Adsorbierbarkeit. Ein weiterer 
Faktor, der wenigstens teilweise den t)bergang von langsamer in rasche Koagulation 
bei geniigender Yerd. des Elektrolyten erklaren kann, ist die Tatsache, dafi die kleinen 
Teilchen eine grófiere Tendenz haben, mit grofieren Teilchen zusammenzuwachsen ais 
sich miteinander zu vcreinigen, wie a uch Vf. bei der Koagulation von Dammarharzsol 
durch KC1 beobachtete. Die schliefllicho TeilchengroBe der Th 0 2-Sole hangt von der 
Konz. des koagulierenden Elektrolyten ab; die im Grenzstadium der Flockung zer- 
streute Lichtmenge ist bei 2-wertigen Ionen geringer ais bei einwertigen Ionen, was 
wahrscheinlich mit dem groBen Unterschied in der Koagulationsgeschwindigkeit zu- 
sammenhangt. (Trans. Faraday Soc. 24 . 181—95. Edinburgh, U n iv .) KRUGER.

B. M. Reid und E. F. Burton., Koagulationslemperaiur fiir reine, kolloide Kupfer- 
lósungen. Die kolloido Kupfeńsg. befindet sich in einem Kupferzylinder, der in einem 
zugeschmolzencn Pyresglaszylinder steht, dieser wird in einem Glycerinbad elektr. 
geheizt. Der Widerstand der Lsg. wird vor u. nach dem Erhitzen bestimmt. Bei Zusatz 
von etwas KC1 oder KOH tritt Koagulation bei um so tieferen Tempp. ein, je alter das 
Sol ist; nach 3—4 Monaten war die urspriingliche Lsg. ebenfalls ausgeflockt. Stellt man 
das Sol ohne Elektrolytzusatz ller, setzt aber nachher kleine Mengen KC1 zu, so sinkt 
die Koagulationstemp. anfangs stark, dann weniger, aber linear mit dem KCl-Gehalt 
(ohne Zusatz ca. 183°, bei einem Zusatz, der einem Leitvermogen von 1 X 10~6 ent- 
spricht, 144°). Die Koagulationstemp. liangt, da die Zeit nach dem Zusatz eine deut- 
liche Rolle spielt, von der GróBe der Partikelclien ab.

Ganz reine Sole konnen durch Einw. yon Temp. allein koaguliert werden, die 
durch Elektrolytzusatz eingeleitete, langsame Koagulation kann durch Temp.-Erhohung 
rapid werden. Das wird theoret. erkliirt (Antagonismus zwischen der AbstoBung gleich- 
geladener Teilchen u. Steigerung der Heftigkeit der BROWNschen Molekularbewegung 
mit der Temp., Abnahme der Dicke der Doppelschicht durch Elektrolytzusatz). Dio 
Vff. machen darauf aufmerksam, daB die Anderung der DE. des W. mit der Temp. 
die Sole bei hohen Tempp. eher stabilisieren sollte, daB das Anwachsen der Dissoziation 
des W. mit der Temp. eher zur Erklarung herangezogen werden muB. Das Phanomen 
ist sehr komplex. (Journ. physical Chem. 32 . 425—32.) W. A. R o t h .

W. Reinders und G. van der Lee, Die Umsetzungen des Vanadiumpentoxyd- 
Sols. Vff. untersuchten die mit der Zeit cintretenden Anderungen eines F206- Sols u. 
die Beziehungen zwischen der Menge des V205 u. den anderen Eigg. des Sols. Das Sol 
wurde, unter Vermeidung eines groflen Saureuberschusses u. mit anderen kleinen Ab- 
anderungen nach der von BlLTZ angegebenen Methode (vgl. C. 1904. I . 1123) aus 
Ammoniummetavanadat u. HN03 mit dem Yerhaltnis V20 5: NH4 =  3,12 +  0,17 
hergestellt. — Daa Studium des Einflusses von Art u. Menge des flockenden Salzes 
(NaCl, KC1, BaCl2, A1C13, Na2S04, CuSOj) auf die in Lsg. bleibende Menge V,Os ergab, 
daB bei steigender Salzkonz. etwas mehr Y20 5 im Filtrat bleibt. Ba u. Ca wirken 
starker ais Na u. K, Al etwas schwacher ais 2-wertige Kationen, wahrscheinlich infolge 
saurer Rk. durch Hydrolyse. Die molekular gelósten Mengen V205 wurden, wic an den 
Flockungspraparaten mit NaCl gezeigt wurde, aueh im Ultrafiltrat des Sols gefunden. 
Das NH4 findet sich nach der Koagulation fast quantitativ in der Lsg., ohne sich zu 
verandern. Der V205-Geh. der Lsg. nimmt bei Beriihrung von Lsg. u. Flocken ab, 
besonders wenn viel Floeken vorhanden sind. Diese Abnahme ist nicht durch Bldg, 
von unl. Vanadat, nach den Verss. der Vff. iiberhaupt nicht ausschlieBlich durch eine 
chem. Rk. zwischen den V-Verbb. u. dem ausflockenden Salz zu erklaren. Koagułations- 
verss. durch Ausfrieren ergaben ahnliche Ergebnisse. — Die Verss. zum Studium der 
V e r a n d e r u n g e n  d e s  So l s  b e i m  A l t e r n  wurden ausgedehnt auf die Leit- 
fiihigkeit, die Viscositat, die Farbstarke u. den Geh. an molekular gel. V20 6. Die Leit- 
fahigkeit wurde mit Elektroden von platiniertem P t bestimmt, die Farbstarke mit 
dem Extinktiometer von Mo ll , die Viscositiit im OSTWALD-Viscosimeter u. der Geh. 
an molekular gelóstem V205 durch Ausflockung mit ll° /0ig. NaCl-Lsg. u. Analyse 
des Ultrafiltrates. Leitfiihigkeit, Farbstarke u. molekular gelóstes V20 6 nehmen beim 
Altern zuerst zu, gehen durch ein Maximum u. sinken dann allmahlich. Die Viscositat 
nimmt dauemd zu. In konz. Solen erfolgt das Altern schneller ais in verd\innten; 
parallel damit gehen wieder die Anderung der Leitfahigkeit u. des Geh. an molekular 
gelostem V205. Das gilt aueh fiir ein yerdiinntes Sol mit nur 0,262 g V20 5 u. 0,0087 g 
NH4 im Liter. — Sole, die durch Peptisation der Flocken aus geflocktcn BlLTZschen 
Solen erhalten wurden, zeigten durchweg einen langsameren, aber sońst gleichartigen 
Yerlauf der Alterungserscheinungen. Zusatz von Essigsaure beschleunigt das Altem,
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wahrend NH3 umgekohrtc Wrlcg., besonders hinsichtlich der Mengo des molekular 
gelosten V20 5 zeigt (Umwandlung in Ammoniumvanadat). Zusatze von NH4V03 u. 
molekular geloster V»0„ ergaben fast keine Anderung, ebensowenig Gelatine, wahrend 
NaCl die Menge des molekular gelosten V20 6 erniedrigt, also die Alterung besehleunigt. 
Die theoret. Diskussion der „Alterungserscheinung" der V205-Sole fiihrt Vff. zu dem 
Ergebnis, daB diese eine langsame Umkrystallisation sehr klciner Krystalle in gróBere 
darstellt. (Rec. Trav. ehim. Pays-Bas 47. 193—234. Delft u. Dcventer.) W u r s t e r .

Jacob J. Beaver und Ralph H. Muller, Die Einwirkung von uliranioleltem Licht 
auf einige kolloidale Golddispersionen. NORDENSON (C. 1 9 1 6 . I . 278) hatte untersucht, 
welchen EinfluB ultraviolettes Licht auf dio Bldg. u. Stabilitiit kolloidaler Goldlsgg. 
ausiibt u. hatte vielfach cinen koagulierenden EinfluB gefunden. Bei Wiederholung 
seiner Yerss. finden Vff., daB die Vorgeschichte des Sols eine wesentliche Bolle spielt. 
Soweit rote Sole iiberhaupt beeinfluBbar waren — Hydrazin-, Phosphor-, Formaldehyd-, 
Acetylen- u. BREDIG-Sole wurden durch 14-tagige Bestrahlung nicht yerilndert —  
zeigte sich zunachst eine Farbanderung nach blau, bei langerer Belichtung tra t jedoch 
schliefilich wieder die ursprtingliche rote Farbę auf. Um zu reproduzierbaren Ergeb- 
nissen zu kommen, wird der EinfluB der Wasserstoffionenkonz. auf die Eigg. des Sols, 
insbesondere das Absorptionsspektrum, bei Tannin-, H20 2- (A), Phosphor (B ) u. Hydr- 
azinhydrat (C)-Solen naher untersucht. A  zeigte optimale Bedingungen bei pn ~  7,0, 
B  bei pn =  4, C bei 3,5 u. 9,5; waren die andern Faktoren die gleielien, so wurde bei 
gleichem ph auch Sole von gleicher Absorptionskurve erzielt. An den H20 2-Solen 
wurde die Einw. von Licht genauer untersucht, u. zwar priifte man: den Brechungs- 
indes (o), die Leitfahigkeit (6), die Cl_-Konz. (c) u. das Absorptionsspektrum (d). Es 
zeigte sich, daB mit der bei der Belichtung zunachst auftretenden Farbverschiebung 
nach blau a, b u. c sich in dem Sinne anderten, daB auf eine Vermehrung der nicht an 
die Kolloidteilchen gebundenen Elektrolyt-Moll. in der Lsg. zu schlieBen war; beim 
Wieder-Rotwerden bei sehr langer Belichtung nehmen a b u. c, nicht aber d die ur- 
spriinglicben Werte wieder an. d ist also offenbar das empfindlichste Kriterium. Es 
wird im Sinne der Theorie von W il s o n  (C. 1 9 1 7 .1. 299) geschlossen: Es gehen 2 photo- 
ehem. Rkk. vor sich: I  fiihrt zu blauen, I I  zu roten Lsgg. Zunachst bedingt die Ab- 
sorption bei .—5100 A Rk. I, daB namlich Cl_-Ionen von den Teilchen in die Lsg. 
geschickt werden (a—c steigen!), die Lsg. wird infolgedessen instabiler u. infolge der 
groBer werdenden Teilchen blauer. Damit hort aber gleichzeitig die Absorption bei 
5100 u. damit I auf. II setzt jetzt ein, Elektrolytmoll. werden wieder von den Kolloid
teilchen aufgenommen (a—c fallen), das Kolloid „peptisiert“, aber die Bindung dieser 
Elektrolytteilchen ist andors ais vorher, ebenso wie die Absorption, u. infolgedessen 
wird die neu entstehende rote Lsg. durch Licht nicht mehr gemaB (I) gestort. — Ent- 
sprechende Yerss. wurden mit BREDIG-Solen gemacht. Da diese gegen Licht bestandig 
sind, untersuchte man den EinfluB von ultrayiolettem Licht auf die Fiillungsgeschwindig- 
keit durch Elektrolyte (vgl. iiber die entsprechenden Verss. bei Pt-Solen Ś p e a r , J o n e s  
N e a v e  u. S h l a g e r  (C. 1 9 2 2 . I. 733). Im Gegensatz zum kolloidalen P t zeigte sich 
beim Au keine Anderung bei der Bestrahlung. (Journ. Amor. chem. Soc. 50. 304— 21. 
New York City, Columbia Univ.) K lem m .

Willy Schmitt, Theorie der Kolloidreaklionen der Riickemnarkflussigkeit. Unterss. 
des Vfs. an nach eigener elektrodialyt. Methode gewonnenen Albuminen u. Globulinen, 
die besonders rein waren. Eingehende Verfolgung der Flockungs- u. Schutzvorgange 
der 3 bekannten Kolloidrkk. der Ruckenmarksfl. (Au-, Mastix- u. Benzoerk.) u. Auf- 
stellung der giiltigen Flockungsgesetze. Beachtenswerte Literaturzusammenstellung 
mit 228 Zitaten der neueren Veroffentlichungen auf dem Gebiet. (Kolloidchem. Beih. 
2 6 . 58—160.) . W u r s t e r .

Wilhelm Kumichel, Die fraktionierte Fallung und Ultrafiltration der Nilrocellu- 
losen. Vf. zeigt, daB die Nitrocellulosen keine einheitlichen Stoffe sind. Yf. trennt sie 
durch fraktionierte Fallung aus aceton. Nitrocelluloselsg. in 2 Komponenten A u. B 
u. charakterisiert dereń unterschiedlichen chem. u. physikal. Eigg. Chaiakteristisch 
sind vor allem die Viscositatskurven im funktionellen Zusąmmenhang mit dem 
W.-Gehalt der Praparate. Die chem. Unters. der Komponenten ergab fiir A die Rkk. 
einer sehr reinen Nitrocellulose, fiir B die von durch Hydrolyse u. Osydation gebildeten 
Abbauprodd. der Nitrocellulose; ein Unterschied im N-Gehalt wurde nicht gefunden, 
dagegen bewirkt die Fraktionierung eine Abnahme des Aschengehaltes bei A u. eine 
Anrcicherung desselben bei B. — Hinsichtlich der Unterschiede der inneren Reibung
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wurclen Fraktionen erhalten, dereń auBerste Glieder sieli in 2%ig. Lsg. wie 211: 1, in 
5%ig. Lsg. wie 2200: 1 verhalten (A: B, also steigende Werte fiir A, fallende fiir B ); 
die Viscositat ais Funktion der Konz. folgt nicht der Formel nach A r r h e n i u s , auch 
in hóheren Konzz. nicht. Auch laBt sich zu der Berechnung der Yiscositat die Mischungs- 
regel nicht anwenden, da sie spezif. Viscositaten nicht additiv sind. — Die zu erwartende 
Atheralkoholunlóslichkeit der Fraktion A  konnte expcrimentcll nicht erreicht werden; 
die Losliehkeit blieb vollkommcn bestehen. Die sprengtechn. Unters. (Stabilitat, Ver- 
brennungswarme, spezif. Gasvol., Sprcngkraft im TRAUZLschen Bleiblock) ergab, daB 
die sprengtechn. Eigg. der Fraktion A in giinstigem Sinne verandert werden, wahrend 
die Fraktion B den gewohnlichen explosionstechn. Anforderungen nicht mehr geniigt 
(wenig stabil, relativ geringe Verbrennungswiirme u. geringe Explosionswrkg.). Die 
Werte fiir die gelatmierte Axisgangsnitrocellulose nehmen eine mittlere Stcllung 
zwischen denen der Fraktionen A  u. B ein. — Durch Ultrafiltration kónnen bei Ver- 
wendung von Ultrafiltern fallender PorengróBc die Nitroeellulosen nach der Micell- 
gróBe getrennt werden; bei Verwendung geniigend dicliter Ultrafilter ist es móglich, 
das Losung..m. quantitativ vom dispersoid gel. Stoff abzutrennen, also den Beweis der 
kolloiden Auflósung der Nitrocellulose zu fiihren. (Kolloidchem. Beih. 26. 161—98. 
Inst. f. anorgan. Chem., Univ. Góttingen.) W u r s t e r .

W. Herz und Erich Knaebel, Beitrage zur Kennlnis der Oberflachenspannung 
von Losungen. Nach der Steighóhenmcthode wurden die Oberflachenspannungen einer 
Anzahl von Lsgg. bestimmt. Die zur Berechnung der Oberflachenspannungen nach 
der Formel y — ll t r h d g  (y =  Oberflachenspannung, r =  Radius der Capillare, h — 
Steighóhe, g =  Besehleunigung durch die Erdschwere, a =  Dichte) erforderlichen D.D. 
wurden in OSTWALD-SPRENGELschen Pyknometern bestimmt. Es wurden reinste 
KAHLBAUMsche Praparate yerwendet. Es wurden bestimmt: 1. Die Oberflachenspan
nungen {'/) von Lsgg. eines sauren Salzes (NHJ!SO.{) u. eines Gcmisches aus Salz +  
Saure +  //„SO,]; sie sind ident., doch sind die y-Werte der Bisulfatlsgg.
stets kleiner ais das aTithmet. Mittel fiir die Lsgg. von Sulfat u. Saure, aus denen sie 
bereitet worden sind. 2. Die Anderungen der •/- von Salzlsgg. durch Zusatz der gleich- 
ionigen Saure [(NHi )iSOi +  H„SOit ZnSO, +  H2SO,, NaCl +  HGl)]. In den 2 ersten 
Fallen Erhohung von y der Salzlsg. durch Saurezusatz bei NaCl-HCl Erniedrigung.
з. Die y von wss. Lssc. der Alkali- u. Erdalkalichloride u. -nitrate (LiOl, NaCl, 
KCl, MgCl5, CaCU, SrCl2, BaClz, LiNOs, NaNO:t, K N 03, Mg(N03)2, Ca(N03)2, 
Sr(N03)2. Die Kurven aus Oberflachenspannungen u. Konzz. liefern gerade Linien; 
Einzelresultate s. Original. 4. Die y von Alkali- u. Erdalkalichlorid- u. nitratlsgg. 
in j4c«io?i-W.-Gemischen. Dabei wurde zuerst die y der AcetonW.-Gemische selbst 
bestimmt. Die Salze lassen sich nach ihrer Beeinflussung dieser Blindwerte in 2 Klassen 
einteilen: durch NaCl, KCl u. BaCl2 wird y des Aceton-W.-Gemisehes mit steigender 
Salzkonz. erniedrigt, durch NaCl am starksten, durch BaCl, am wenigsten. Je groBer 
der Acetongeh. des LóŁungsm., desto geringer die Verminderung. Die anderen Salze 
liefern zuerst eine Erhohung von y u. dann bei hóheren Salzkonzz. eine Erniedrigung, 
die bis unter den Wert des reinen Lósungsm. fiihren kann. Die GróBe der Erhohung 
ist am starksten beim SrCl2, dann folgen CaCl2, MgCl3, LiCl. Temperaturanderungen 
(20° u. 40°) sind fast ohne EinfluB. Ganz analog sind die Vęrhaltnisse bei den Nitraten. 
5. Die y von Lsgg. von Jod, Phenanthren u. Naphthalin in yerscliiedenen organ. Ló- 
sungsmm. (Bzl., Toluol, CC14, CH3-CO-CH3, CS2). Jodlsgg. erniedrigen y, Phenanthren
и. Naphthalin steigern sie stets, doch ist die Art der Erhohung boi den verschiedenen
Lósungsmm. ganz verschieden. — Beim Losen von Naphthalin u. Phenanthren zu- 
sammen im gleichen Lósungsm. ist die gemeinsame Wrkg. auf y so, daB die Werte 
zwischen denen liegen, die die einzelnen Komponenten geben wurden. (Ztschr. physikal. 
Chem. 131. 389—404. Bres!au,_ Univ.) * W u r s t e r .

Harold A. Abramson, Eine neue Methode fiir da$ Studium der kataphorelischen 
Proteinbeioeglichkeit. An anderer Stelle hat Vf. gemeinsam mit FREUNDLTCH (C. 1927.
II. 1801) gezeigt, daB ein inertes Partikelchen in einer Gelatinelsg. sich mit einer Gelatine- 
haut umzieht, u. nun so wandert, ais ware es ein Gelatineteilchen. Quarzteilchen, 
von 0,5—5,0 fi (10000—100000 Teilchen in 1 qmm) befanden sich in einer Lsg. von 
Eialbumin (1 X 10~3 g/l) in m/50 Acetat-Puffer. Bei verschiedenen pft mirden die 
Beweglichkeiten ermittelt. Die so erhaltenen Werte befanden sich in guter Cberein- 
stimmung mit den von SVEDBERG u. TlSELIUS (C. 1926. II. 2616) erhaltenen, wenn 
man diese auf die Versuchsbedingungen des Verf. umrechnete. Es wird darauf hin- 
gewiesen, daB diese Methode gestattet, sehr kleine Proteinmengen festzustellen u. zu
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untersucken. (Journ. Amor. chcm. Soc. 50. 390—93. Berlin-Dahlcm, Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Physikal. u. Elektrochemie.) K l e m m .

P. Stamberger, Beitrag zur Kenntnis der Quellungscrscheinungen. Uber die Quellung 
des Kautschuks. Vf. machte Verss. iiber die Beat. der QuellungsgróBen von ungewalztem 
Kautschuk, totgewalztem Kautschuk u. der aus letzterem mit Zusatz von verschiedenen 
Mengen Carbon Black hergestellten Mischungen (vgl. C. 1927. II. 1403). Die Best. 
wurde in flussigem Solvatationsmittel u. im Dampf bei einigen erniedrigten Tensionen 
desselben durchgefiihrt. Ais Solyatationsmittcl wurde Bzl. bzw. Bzl. mit 10% Triolein 
verwendet. Dio Best. im Bzl.-Dampf erfolgte bei erniedrigtem Dampfdruek nach der 
Exsiccatorenmethode im Thermostaten bei 20°. Zur Best. des Quellungsmaximums 
wurde die friiher (C. 1925. I. 2187) angegebene App. yerwendet. Die tabellar. wieder- 
gegebenen Werte zeigen, daB die QuellungsgroBen in FI. bei allen Kórpern recht ver- 
schieden, im Dampf bei allen Dampfdnicken trotz yerschiedener Vorgeschichte der 
Gallerten dieselben sind. Die Unterschiede in den QuellungsgróBen von ungewalztem 
u. totgewalztem Kautschuk, in Dampf u. in FI. gcąuollen, sind sehr yersehieden u. be- 
tragen beim ungewalzten Kautschuk 1880 Vol.-%, beim totgewalzten nur 120 Vol.-%. 
Trotz dem gleiehen Quellungsgrad im Dampf zeigen sich groBe Konsistenzunterschiede: 
Der totgewalzte Kautschuk zeigt in dicsem Quellungsgrad eine viscose FI. ohne be- 
sondere Struktur, wahrend der ungcwalzte ein formbestiindiges Ausselien hat. Mit 
zunehmendem Geh. an Carbon Black steigt die Festigkeit (Abb. im Original). Mit 
RuBgeh. iiber 5% ist die Formbestandigkeit ahnlich wie mit ungewalztem Kautschuk. 
Die Erselieinungen konnen mit der bisherigen Auffassung iiber Quellung nicht erkliirt 
werden. Vf. vermutet den EinfluB eines noch unbekannten materiellen Faktors. 
(Rec. Tray. chim. Pays-Bas 47. 31G—20. Amsterdam, Univ.) W u k STER.

Otto Ruff, Fritz Ebert und Fritz Luft, JRóntgenographisches Verfahren zur Er- 
mittlung adsorbierler Sloffe an Kohlen. Durch Anwendung róntgenograph. u. chem. 
Verff. wird die Frage untersucht, in welchcm Zustand adsorbierte Stoffe auf aktiven 
Kohlen abgeschiedeu sind. Krystalline Abscheidungen in solchen Sehiehtdicken, daB 
sie Róntgeninterferenzen yeranlassen, haben sich in nur wenigen Fallen nachweisen 
lassen. Bei den zunaclist untersuchten Salzen HgClv  AgN03 u. AuCls tritt neben der 
Adsorption der Salze unter bestimmten Voraussctzungen auch eine Abscheidung ihrer 
Reduktionsprodd. HgCl, Ag u. Au auf der Kohleoberflache ein. Róntgenograph. nach- 
weisbar sind aber nur die letzteren. — Das Reduktionsvermógen ist eine Eig. der Kohle 
u. kann durch Verunreinigungen in der Kohle noch yerstarkt werden; es falscht die 
Messungsergebnisse des Adsorptionsvermógens u. tiiuscht unter Umstanden eine spezif. 
Adsorption vor. Beim IJrjCl finden sich Anzeichen fur eine Orientierung des abgeschie- 
denen Salzes. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 170. 49—61. Breslau, Techn. Hocli- 
schule.) B lo c h .

M. Francis und F. P. Burt, Adsorption von Ammoniak an Glas. (Zeit-, Druck- 
und Teniperaturabhangigke.it.) Vff. untersuchten die Abhangigkeit der Ammoniak- 
adsorption an einer Glasoberflache von Druck, Temp. u. Zeit. Die Verss. wurden an 
einer besonders gereinigten u. getrockneten Glaswolle yorgenommen, dereń Oberflache 
aus der mittleren Dicko des Fadens berechnet wurde. Die Adsorptionsisothermen 
nehmen einen S-fórmigen Verlauf. Durch geeignete Wahl der Koordinaten liiBt sich 
zeigen, daB die Adsorption in zwei Vorgiinge zerfallt, die bei einer Adsorption von 50% 
des Ammoniaks ineinander ubergehen. Dieser Knickpunkt in der Kurye wird yon Druck 
u. Temp. kaum beeinfluBt. (Proeeed. Roy. Soc., London. Serie A. 116. 586 bis 
602.) ' Go t t f r ie d .

B. J. Holwerda, Untersućhung uber die Viscosildl und das kataphorelische Polenlial 
von Caseinsolen. Aus reinem Casein mit 10—12% Feuchtigkeit u. 0,03% Asche (P20 5) 
wurden Na- u. Ca-Caseinatsole hergestellt; diese gehorchen dem PoiSEUILLEschen  
Gesetz bei 25°. Die Viscositaten bei 25° zeigen ein Maximum der Ca-Caseinatsole bei 
einem pH von 11,6—11,7, das von der Konz. der Caseinsole unabhangig ist. Das Vis- 
cositiitsmaximum der Ńa-Caseinatsole liegt bei pn 11,4 in Obereinstimmung mit Mes- 
sungen von L ie r  bei 40°. Der EinfluB von Neutralsalzen (NaCl, CaCl2 u. Co[NH3]eCl3) 
auf das Viscositiitsmaximum beider Sole wurde bestimmt; er ist auf einen elektrovis- 
cosen Effekt zuruckzufuhren. — Die Messung des kataphoret. Potentials der Sole in 
einem eigens dazu zusammengestellten, im Original in den Einzelheiten beschriebenen 
u. abgebildeten App. zeigt eine Anderung der Hydratation der Solpartikelclien mit 
der Anderung des pn- Deshalb sieht Vf. die Erkliirung des Maximums in der Viscosi- 
tatskurye nicht nur in dem Beladungseffekt der OH '; denn bei den Unterss. iiber den
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EinfluB von Neutralsalzen auf die Viscositat wurde nicht in dem Augenblick gemessen, 
da die Proteinpartikelchen ihre Maximalladung angenommen hatten, obwohl die 
Unters. bei der maximalen Viscositat yorgenommen wurde. Das elektrokinet. Potential 
hat bei dem Viscositatsmaximum noch nicht sein eigenes Maximum erreicht. (Bec. 
Trav. chim. Pays-Bas 47. 248—63. Hoorn, State Agr. Exp. Station.) W u r s t e r .

M. Pailly, Kondensation von Flilssiglceiten im Blaschenzustand. Wenn cin Kórper 
im Dampfzustand in ein groBes Vol. Gas. yerdiinnt wird, so kommt es durch Konden- 
sation zur Bldg. eines Blaschenzustandes, der schwer zu zerstóren ist. Man kann dies 
durch StoBapparato orreichen, wenn dio Blaschen groB sind; wenn sio sehr klein sind 
benutzt man ihre elektrostat. Ladung in einem elektr. Felde zu ihrer Niederschlagung. 
Besonders schwierig ist dio Kondensation der H2S0i im Blaschenzustand; sio ist, 
um so leiehter durehfiihrbar, jo mehr man zur YergróBerung der Tropfchen W. zufiigt. 
Vollstiindigc Kondensation ist mit mechan. Mitteln nicht zu erzielen, nur mit dem 
COTTRELL-Verf. Angaben iiber den Enorgieyerbrauch des Verf. (Rev. gen. Colloides 
5. [1927]. 745—48.) ________  W u r s t e r .

Raphael Ed. Liesegang, Biologisohe Kolloidchemie. Dresden: Th. Steinkopff 1928. (XIX,
127 S.) 8°. =  Wissenschaftlicho Forschungsberichte. Naturwiss. Reihe. Bd. 19
(Umschlagt. richtig: 20). M. 8.— ; gcb. M. 9.50.

B. Anorganische Chemie.
Arthur F. Sereęue, Notiz iiber den Wechsel in der Zusammensetzung komprimierter 

Luft naeh lu.ngerem Aufbetcahren in einem Stahlzylinder. Luft, die seit 17 Jahren 
in einem Stahlzylinder aufbewahrt war, enthielt jetzt 0,024% C02 u. 20,321% O, 
gegeniiber 0,032% CO, u. 20,870% 0 2 im Jahre 1910. (Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 
419. Boston [Mass.].) K l e m m .

A. W. Ralston, und J. A. Wilkinson, Reaktionen in fliissigem Schwejelwasser- 
sloff. III. Thiohydrolyse von Chloriden. (II. vgl. C. 1 9 2 5 . I. 2679.) Das Verh. einer 
groBen Zahl von Halogeniden gegen fl. H2S wird untersucht. Alkali- und Erdalkalimetall- 
chloride, CuCL, CdCl2, MnCl2, GoCl,,, FeClv  CrCl3 sind weder lóslieh, noch reaktions- 
fahig. C u d  u. AgCl geben Schwarzfiirbung. ZnCU, HgCL, HgJ„ lóslieh, nur bei HgCl, 
bei Zimmertemp. Thiohydrolyse. HgOl unl., gibt selbst bei "tiefen Tempp. HgSH. 
BCl3 gibt BCl3-12 HsS  (F .—47°), AlCl3 1., keine Thiohydrolyse, beim Abdampfen 
des H2S krystallisiert keine Verb., obwohl W. B il t z  (C. 1 9 2 5 . I I .  2239) durch Tensions- 
messungen eine solche nachgewiesen hat. C67,, u. SiCl^ U., keine Thiohydrolj^se; bei 
Zimmertemp. naeh Wochen etwas SiS2. S n C gibt naeh 2 Wochen bei Zimmertemp 
etwas SnS2. Die Bestiindigkeit dieser mit W. so leielit hydrolysierenden Tetrahalogenide 
gegen H2S ist auffśillig. TiCli hinterlieB naeh dem Abdunsten des H2S 2TiCl4-H2S. 
B il t z  gibt nur TiCl4• 2 H2S u. TiCl4-H2S an. Bei Zimmertemp. erhalt man zunachst 
einen braunen Korper (ygl. PFORDTEN, L ie b ig s  Ann. 2 3 4  [1886]. 257) dann S u. 
TiCl3. PCl3 11., keine Bk., bei Zimmertemp. P2S3. PCls sofort PSC13. AsCls sofort 
A s2S3. SbCl3 unl., erst bei Zimmertemp. 1., beim Abdampfen gelbes SbSCl-7 SbCl3 
(ygl. S c h n e id e r , Pogg. Ann. phys. Chem. 1 0 8 . 407 [1859]) SbC% gibt SbSCl3. BiGU 
gibt schlieBlich orangerotes BiSCl-BiCl3. SeCl^ u. TeCl4 werden unter S-Abscheidung 
zu Dichloriden bzw. den freien Elementen reduziert. FeCl3 gibt zunachst eine gelbe 
Fl., aus der sich langsam, bei Zimmertemp. sehr schnell FeCl2 abscheidet. — Die Er- 
gebnisse werden durch Leitfahigkeitsmessungen gesichert; die gefundenen Werte 
schwanken zwischen l  =  0,031 • 10~8 (HgCl2) u. 424-10-6 (SbCl3); bei unl. Chloriden 
zeigte sich die Leitfiihigkeit des reinen fl. H2S (A = 1-10-11). — Unl. sind also vorzugs- 
weise die Chloride der metali. Elemente, auBer ZnCl2, HgCl,, A1C13, FeCl3. L. sind die 
der nicht-metall. Elemente; z. T. tr itt  bei ihnen Thiohydrolyse auf. Thiosauren wie 
H3AsS3 werden hóehstens bei TiCI4 gebildet. Zum Teil tr itt Red. ein (TeCl4, SeCl4, 
TiCl4, FeClj). (Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 258—64. Ames, Iowa.) K lem m .

R. E. Kirk und A. W. Browne, Oxydation von Hydrazin. VIII. Mono-Delektro- 
natoren und Di-Deleklronaloren. (VII. ygl. C. 19 1 6 . I. 1109.) Davon ausgehend, daB 
bei einer Oxydation Elektronen abgegeben, bei der Reduktion Elektronen aufgenommen 
werden, nennt Vf. die Oxydation ,,Delektronation“, die Reduktion „Elekironation". 
Oxydationsmittel kónnen 1, 2 oder mehr Elektronen dem zu oxydierenden Stoff ent- 
ziehen; Vf. spriclit dementsprechend von ,,]\Iono“- ,,Di“- „PoIy“-Delektronatoren. 
Bei den Unterss. iiber die Oxydation von Hydrazin hatten sich 2 Gruppen yon Oxy-
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dationsmitteln untersclieidcn lassen: Die einen (A) oxydicrten im wesentlichcn zu N2 
u. NH3, die andern (B) zu N3H u. NH3. Dabei sind unter A u. B  Stoffe von ganz ver- 
schiedener Oxydationskraft, aber glciclier Wrkg. Vf. erkennt den Grund darin, daB 
A  Mono-, B  Dielektronatoren sind. Zu A gehóren Fe+++, Cu++, Ni+++-, Co+++-, Ce++++, 
Mn+++. Der Rk.-Meehanismus wird gemaB folgenden Gleicliungen angenommen:

N2Hr+ — ©  =  N,H, +  2 H+;
2 N2H3 =  NH„-NH-NH-NH2 =  NH3-N-N-NH3 =  N* +  2 NH3.

Zu B  gehoren H20„, S20 8", C103', Br03', J 0 3', AsO/", SbO/", Se04", TeO/', MoO/'. 
Ais Mechanismus wird angenommen: N2H5+ — 2 0  =  N„H„ +  3 H+. Dann kann folgen: 
2 N,H2 =  N,,H4 =  HNa +  NH3 oder N2H2 +  H„N-NH2 =  N4H„ =  N2 +  2 NH3. Neu 
untersucht wird HAuCl.,; bei der Red. yon Au+++ zu Au+ wirkt dieses gemaB B, bei 
dem Ubergang Au+ — y  Au gemaB A. Neben den reinen Rkk. gemaB A  oder B  gibt 
es auch komplexe Delektronatoren, z. B. Mn0.t u. besonders V0+++, das gemaB 
VO+++ +  ©  =  VO++ u. V 0+++ -|- 2 ©  =  V0+ reagieren kann. Halogene gehoren 
an sich unter A, konnen aber ais CIO' usw. auch gemiiB B  reagieren, so z. B. Jod bei 
Ggw. von Ag2S04. (Journ. Amer, chem. Soc. 50. 337—47. Ithaca [N. Y.], 
Univ.) '  K l em m .

W .A .R o th , Die Modifikationen des Kohlenstoffs. Zusammenfassender Yortrag. 
Die Exiśtenz yon zwei Graphitmodifikationcn wird durch neue Vcrss. mit 0 . Doepke 
sichergestellt: a.-Graphit, D. 2,26, spezif. Verbrennungswarme 7832 cal; (i-Graphit,
D. 2,22, spezif. Verbrennungswarme 7856 cal. Temper kohle (aus Fe3C unter hohem 
Druck entstanden) ist a-Graphit; gewóhnlichcr Roheisengraphit, Achesongraphit 
ist /i-Graphit. Dio spezif. Vcrbrcnnungswarmen sind auf 1/400:, sicher. Es scheint 
amorphen Kohlenstoff (spezif. Verbrennungswarme >  8150 cal) zu geben. Den 
Graphitierungsgrad von Kolileelcktroden bestimmt man am besten durch ganz exakte 
Verbrennung. Beim Erhitzen von Kohlenstoff yon hóherer Verbrennungswarme ais 
7856 cal lagern sich zwei Vorgiinge ubereinander: Graphitierung von amorphem C 
u. Bldg. groBerer Graphitkrystalle aus submikroskopischen. (Ztsehr. angew. Chem. 
41. 273—78. Braunschweig, Techn. Hochsch.) W. A. R o t h .

H. Kautsky und A. Hirsch, Di- und telrasubsliluierte Siloxene. (Vgl. K a u t sic y , 
H e r z b e r g , C. 1925. I. 824. II. 1835; K a u t s k y , T h i e l e , C. 1925. II. 1019.) Ais 
neue Substitutionsstufen des Siloxens, Si60 3H6, wurden boim Behandeln yon Siloxen 
mit yerd. Essigsaureanhydrid-Halogenlsgg. analyt. gut definierte di- u. tetrasubsti- 
tuierte Siloxene dargestellt, die gleichzeitig neben Halogen auch Essigsaure enthalten. 
Sie sind in ihren Eigg. den Halogensiloxenen durchaus ahnlich; sic sind gefarbt. Die 
Jodierung in Essigsaureanhydrid ergibt ein gelbes Monoacclatomonojodśilozen, Sia0 3H4- 
J(CH3COO), wahrend die Bromierung in Essigsaureanhydrid — bei dauernder Ent- 
fernung des bei der Rk. gebildeten HBr — ein gelbes Diacetatodibromsilozen, Si60 3H2Br2 • 
(CH3COO)2, entstehen laBt. Der gleichzeitige E intritt von Essigsaure u. Halogen wird 
mit dem Yorhandensein von Essigsaureanhydridadditionsverbb. erklart, die ais Ganzes 
mit dem Siloxen reagieren.

Essigsaure u. Essigsaureanhydrid (wio auch die Glieder der homologen Reihe) 
wirken erst beim Erwiirmen langsam auf das Siloxen ein, wobei eine geringe Sub- 
stitution von H durch den Acetatrest zu ^?SiOOCCH3 stattfindet. Bei Ggw. yon HBr 
bilden sich an Stelle der tetrasubstituierten bromhaltigen Verbb. nur trisubstituierte 
Siloxene. Statt Diacetatodibromsiloxen bildet sich bei der Bromierung in Essigsaure
anhydrid bei Ggw. von HBr das analyt. bestimmte gelbgrune Monoaceiatodibromsiloxen, 
Si60 3H3Br2(CH3C00). Beim Behandeln yon Siloxen mit verd. Bromlsgg. in indifferenten 
Losungsmm. entsteht das schon bekannte Tribromsilozen, wenn man den bei der Rk. 
gebildeten HBr nieht entfernt. Schafft man hierbei den HBr fort, so gelangt man 
ebonfalls zu einem tetrasubstituierten Siloxen u. zwar zu dem Tetrabromsiloxen, Si60 3- 
H2Br4. Bei Einw. sehr starker Bromlsgg. geht die Substitution bei fortdauerndem 
Wegschaffen des HBr weiter bis zur Bldg. eines intensiv dunkelgelb gefarbten Hexa- 
bromsiloxens, Si80 3Br„. — Durch Hydrolyse u. Aminolyse (mit Ammoniak oder organ. 
Aminen) lassen sich aus all diesen Verbb. die entsprechenden, stark gefarbten Oxyyerbb. 
,bzw. Aminoyerbb. herstellen. Die Earbungen der aus den neuen acetathaltigen Siloxenen 
gewonneńen Di-, Tri - u. Tetraoxyverbb. u. Aminoyerbb. sind viel intensiyer u. dtmkler, 
ais die. Earbungen der aus den entsprechenden reinen Halogenverbb. hergestellten 
Oxy- u. Aminoyerbb. Diese Unterschiede beruhen móglicherweise auf einer yerschiedenen 
Stellung der Substituenten zueinander. Das aus Monojodmonoaeetatosiloxen u. W.
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gebilcłete Dioxysiloxen ist braunrot, das aus Dibrommonoacetatosilosen erhaltcno 
Trioxysiloxen ist violettrot, das aus dem Tribrorasilosen gewonnene Trioxysiloxon 
dagegen lcuchtcnd hellrot. Totraoxysiloxen ist braunviolett. (Ztsehr. anorgan. allg. 
Chem. 170. 1—17. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Institut f. Physik. Chemio u. Elektro
chemie.)  ̂ B lo c h .

K. F. Bonhoeffer, Uber die Existenz von gasformigem Siliciummonoxyd. Ein 
von b e  Gra  MONT u. d e  W a t t e v il l e  (C. 1908. II. 1233) gefundones u. von diesen 
Autoron dem SiO, zugeschriebenes Emissionsspektrum diirfte entspreohend den 
neuoren Erfahrungen wegen seiner einfaehen Struktur (J e V0NS, C. 1924. II. 1558) 
einem zweiatomigen Trager u. zwar dem Si-Analogen des CO (CAMERON, C. 1927. I. 
1924) zugehoren. Dem Vf. gelingt es, die d e  G r  a m O n  t  - W  AT t e  v  i l i, e s o li e n Banden 
in Absorption zu erlialten, u. zwar bei der Ited. von Si02 durch Kohle; das unter ana- 
logen Bedingungen erhaltene Si02-Absorptionsspektrum zeigt einen anderen, kompli- 
zierten Bau. Eine thermodynam. Uberschlagsrechnung zeigt, daB das Gleiehgewicht 
2 SiO -f- O, =  2 Si02 boi einem Sauerstoffdruek, wie er unter den gewahlten Vers.- 
Bedingungen (Ggw. von Kohle, etwa 1500°) vorhanden ist, ganz auf Seiten von SiO 
liegt. (Ztsehr. physikal. Chem. 131. 363—65. Berlin-Dahlem, Kaiser Willielm-Inst. f. 
physikal. Chem.) St a m m .

Charles T. Kingzett, Zusamimnselzung von Chlorkalk. Gegeniibcr AuBerungen 
von 0 ’Co n n o r  (C. 1928. I. 1161) weist Vf. darauf hin, dafi die von ihm (Journ. chem. 
Soc., London 28. 404 [1875]) angegebeno Formel Ca(C10)2 +  4 H20  seines aus Chlor
kalk isolierten Calciumhypochlorits nur die ungefahre Z u s. des mehr oder weniger 
W. enthaltenden Prod. angibt, aber iiber dio K o n s t .  nichts aussagen soli. (Journ. 
chem. Soc., London 1928. 528.) Os t e r t a g .

R. Fricke und F. Robke, Untersuchungen iiber das komplezcliemische Verhallen 
des Berylliums. VI. (V. vgl. F r ic k e , R o d e , C. 1927. II. 1138.) Nach der friiher an- 
gewandten Arbeitswcise (F r ic k e , R u s c h h a u p t , C. 1925. II. 1417) wurde eine Reihe 
weiterer Komplexverbb. des Be hergestellt. Die Anwendung der therm. Analyse stieB 
in den meisten Fallen auf groBe Schwierigkeiten.

1. Add i t i ons ye r bb .  mi t  A m inen. BeCU-2n- Butylamin; aus ather. Lsgg. 
mikrokrystalliner Nd.; langsam 1. in W. unter Zers., sofort auf Zusatz eines Tropfens 
Saure; 1. in Clilf., Bromoform u. warmem Bzl. — Auch eine Verb. 1 BeCl2 mit 4 Butyl
amin scheint zu existieren, die aber beim Wasehen mit A. Neigung hat, zu zerfallen. — 
BeCl2-2 Didthylamin; aus ather. Lsgg. Nadelchen. — BeCU-2 (p)- 1'oluidin; beim Er- 
hitzen der Komponenten werden schwacli gelbliche, an der Luft relativ gut lialtbare 
Nadelclien erhalten; sie sind 11. in h. p-Toluidin u. warmem W., A. u. Aceton. —
2. BeCl2-2 Lcpidin (y-Methylehinolin); weifier Nd. aus ather. Lsgg.; zerflieBt an der 
Luft schnell unter HCl-Entw.; 1. in W. unter Zers. u. in absol. A. — 3. Add i t i ons -  
v erb b . m it a r oma t .  A l d e h y d e n  u. Ke t onen .  BeCU• 2 Benzophenon; kleineNadeln 
(beim Erhitzon der Komponenten), 1. in A. u. warmem Benzophenon, zers. sich mit 
W.— BeCl„-2Zimtaldehyd; ausBeCL wird zunachst der festeAtherkomplex hergestellt u. 
die benzol. Lsg. desselben mit 9,5 Mol. Zimtaldehyd u. Bzl. in troekener C02-Atmospharc 
versetzt; stark hygroskop. Nadeln, 1. in Zimtaldehyd u. Bzl., wird durch W. zers. —
4. BeCL, u. Anisol; es wurden weiBe, sehr hygroskop. Nadeln erhalten, die in W., Bzl. 
u. A. 1. waren; wahrscheinlich handelt es sich um den gewóhnliehen Zweierkomplex, 
der durch hiiufiges Wasehen zers. wird. — 5. Therm.  U n te rss . Es konnte nur 
folgendes festgestellt werden: Verb. BeCl„-2 Pyridin hat F. 152°; der F. des Diatherats 
liegt bei 33°. — Die Tollkommen durchfiihrbare Thermoanalyse des Systems BeCU•
2 Benzylcyanid-Benzylcyanid ergab keine neue Verb., sondern nur ein Eutektikum 
zwischen den beiden Ausgangsstoffen bei —31°; das eutekt. Gemenge setzt sich zu- 
sammen aus etwa 97,9% Benzylcyanid u. 2,1% BeCl2, was entsprechen wurde etwa 
8,25% BcC12-2 Benzylcyanid u. 91,25% Benzylcyanid. — Verb. BeCU-2 Benzylcyanid 
hat F. 151,5°, das reine Cyanid den F. —26°. — 6. Das Be-Salz der Aminoessigsuure 
wurde in Lsg. hergestellt sowohl aus friseh gefalltem Be(OH)2 mit uberscłrassiger 3%ig. 
Glykokollsg., ais auch aus Lsgg. des Na-Salzes der Aminoessigsaure u. des BcS04; aus 
''Hen Lsgg. fallt auf Zusatz von NH3 sofort das Hydroxyd aus. Eine innerkomplexe 
Bindung des Be ist bei diesem Salz sicher in nicht stark ausgepragtem Mafie anzunehmen. 
(Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 170. 25—34. Munster i. W , Univ.) B l o c h .

Luigi Rolla und Lorenzo Fernandes, Florenlium. II. (Vgl. C. 1928. I. 21.) 
Gegeniibcr N O Y ES (C. 1928. I. 893) halten Vff. an ihrer Prioritiit der Entdeekung 
des Elements 61 fest. (Ztsclir. anorgan. allg. Chem. 169. 319—20. Florenz, TJniv.) K ru .
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Ernst Wilke-Dorfurt und Otto Schliephake, Beitrdge zur Kenntnis der selłenen 
Erden. Zum Studium der Eigg. der Erdsalze der Borfluorwasserstoffsaure (vgl. WlLKE- 
DÓRFURT, B alz, C. 1927.1. 987. 1277) sehien es yorteilhaft, die Perchlorate der selłenen 
Erden naher kennen zu lernen. Fruhere Angaben, daB es recht schwierig ist, zu gut 
definiorten Hydraten zu gelangen, -wurden bestatigt. Yielleiclit ist es noch schwieriger, 
zu den wasserfreien Salzen zu gelangen. Wegen ihrer groBen Lóslielikcit u. der Eigg. 
des C104-Anions lassen sieli diese Perchlorate gelegentlicli gut fiir Erdtrennungen ge- 
brauchen, z. B. zur Abtrennung von Praseodym aus Lantlianpraparaten, von Neodym 
aus neodymreichem Oxyd, das aus teehn. „Didymchlorid" naeh P r a n d t l  erhalten 
wordcn war. — Neodymammoniumnitrat wurde iiber das Oxalat u. Oxyd in das Neodym- 
•percldorat ubergefiihrt, das ein Hexaquosalz war u. rosa bis hellviolette Krystallo bildet. 
Dieses ergab bei Entwasserung im Vakuum bis 170° ein wasserfreies Salz von hellrosa 
Farbo, das sich in W . unter starker Erwarmung lóste. — Eine Stabilisierung der Erd- 
perclilorate wurde erreiclit in Form von Einlagerungsverbb., wozu ais Hilfsstoff sehr 
geeignet das Antipyrin ist. Diese Antipyrin-Einlagerungsverbb. weisen die Koordi- 
nationszalil 6 auf. Eine auffallend grofle t)bereinstimmung in denLosliehkeitsverhalt- 
nissen u. Krystallformen mancher Perchlorate mit den ihnen entspreehenden Jodiden 
gab AnlaB, aueh Antipyrin-Einlagerungsverbb. der Jodide seltener Erden darzustellen. 
Die gewonnenen, seclis Moll. des organ. Neutralteils eingelagert enthaltenden Erdanti- 
pyrinperehlorate zeigen in der auBeren Form u. im Verh. untereinander weitgehende 
Ubereinstimmung, lassen sich aus W . gut umkrystallisieren u. sind trotz des hohen
O- u. H-Gehaltes im Verhiiltnis zum C104-Rest beim Erwarmen recht bestandig. Sie 
schm. erst in der Gegend von 300° unter Zers., bei noch hoherer Temp. erfolgt lebhafte 
Verpuffung. — Aueh bei den Jodiden treten 6 Mol. Antipyrin in das Mol. ein, sie sind 
bedeutend loslichcr ais die Perchlorate u. zeigen Neigung, iibersatt. Lsgg. zu bilden. 
Aueh sie sind aus h. W . unzers. krystallisierbar u. krystallisieren wasserfrei. Cerohexa- 
antipyrinjodid enthalt drei therapeut. benutzte Stoffe: Cer, Antipyrin u. Jod. Es 
bildet ein Beispiel fiir die Stabilisierung eines an sich hóchst unbestandigen Stoffes 
durch Einlagerung eines geeigneten Neutralteils. — Lanthanhexaanlipyrmperchlorat, 
{La(COC10H12No)6](ClO4)3; aus wss. Iagg. von 1 Mol. Lanthannitrat u. 6 Moll. Anti
pyrin mit gesatt. Ammoniumperchloratlsg.; hexagonale Krystalle, F. 290—295° (Zers.); 
100 ccm wss. Lsg. von 20° enthalten 1,48 g Salz. — Neodymhexaanlipyrinperchlorat, 
{Nd(COC10H12N2)e](ClO4)3; aus wss. Lsgg. von Neodymperchlorat u. Antipyrin; rosa 
Pulver aus hexagonalen Krystallen; F. 285—289° (Zers.); Losliehkeit: 0,98 g in 100 ccm 
Lsg. bei 20°. — Cer-(3)-hexaantipyrinpe.rcMorat, [Ce(COC10HI2N2)6](C104)3; Darst. 
mittels Ammoniumperchloratlsg.; weifie, hexagonale Krystalle; F. 295—300° (Zers.); 
Losliehkeit: 1,07 g. — Praseodymhexaantipyrinperchlorat, hexagonale Tafeln; F. 286 
bis 291°. — Ytlriumhexaantipyrinperchlorat, farblose, liexagonale Krystalle, F. 293 
bis 296°; Losliehkeit 0,55 g. — Zur Gewinnung der J o d i d e  wurden meist die Lsgg. 
der berechneten Mengen Erdnitrat u. Antipyrin mit ICJ-Lsg. yersetzt. — Cer-(3)-liexa- 
antipyrinjodid, [Ce(COC10H12N2)6]J3; aus wss. Antipyrinlsg. u. 20%ig. Cerojodidlsg. 
(diese wird erhalten, wenn man 37 g J  u. 20 g Ce02 in 200 ccm W. aufschlammt u. 
unter Erhitzen mit H2S-Gas bis zur Entfarbung behandelt; man filtriert von Ce02 u.
S ab u. fiillt auf 250" ccm auf). Die Antipyrinverb., gelbliche Krystalle, schm. bei 
268—270° zu einer braunen FI., die oberhalb 290° unter Gas- u. Dampfentw. zers. wird, 
Losliehkeit: 13,12 g in 100 ccm Lsg. bei 20°. — Łanthanhezaantipyrinjodid, schwach 
gelbliche Krystalle; F. 268—269°; Losliehkeit 29,50 g. — Neodymhexaantipyrinjodid; 
hellrosa gefarbte Krystalle; F. 270—272°; Losliehkeit 11,3 g. — Yttriumhezaantipyrin- 
jodid; farblose Krystalle, F. 280—282°; Losliehkeit 4,44 g. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 170. 129—44. Stuttgart, Teehn. Hoehschule.) B l o c h .

William B. Holton und B. S. Hopkins, Beobachłuiigen an selłenen Erden. X XV. 
Priifung gewisser seltener Erd-Materialien auf das Element Nummer 72. (XXIII. vgl.
C. 1926. II. 872.) Rontgenunterss. zeigten, daB dio in verschiedenen Proben der leicht- 
loslichen Anteile der seltenen Erden yorhandenen Mengen des Elements 72 <0,1%  
sein miissen. Noch kleinere Mengen lassen sich durch Analyse des Bogenspektrums 
nachweisen. Von den Elementen der 4. Gruppe fanden sich 1. in einem Gadolinit aus 
Hittcrto (Norwegen); 2. in den leichtlóslichen Fraktionen der Ytter- u. Cer-Gruppe 
u. 3. in Kalium-Doppelsulfat-Niederschlagen aus den leichtlóslichen Endfraktionen 
Terschiedener Yttergruppenserien Th, jedoch weder Zr noch Hf; nur in 3. ergaben sich 
Anzeiehen fiir die Anwesenheit von etwas Hf. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 255—58. 
Urbana, Illinois.) K lem m .

X. 1. 137
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Arthur Evan Boss und B. S. Hopkins, Beobachtungen an sellenen Erdev. 
XXVI. Die Reinigung und das Atomgewiclit von Erbium. (XXV. vgl. vorst. Ref.) Nach 
der Methode von DRIGGS u. HOPKINS (C. 1925. I. 2064) -wurden Fraktionen ent- 
halten, die nur noeh Y u. Er enthielten. Die weitere Trennung von Y u. Er erfolgte 
teils durch Schmelzen der Nitrate, teils durch fraktionierte Fallung mit NaN02 (vgL 
W ic h e r S , H o p k in s  u . B a l k e ,  C. 1919. 1. 912). Von yersehiedenen Fraktionen wurde 
das Verhaltnis ErCl3/Ag nach der fruher angegebenen Methodik (ygl. K r e m e r s ,  H o p 
k in s  u. E n g l e ,  C. 1918. II. 337) bestimmt; die yerwendeten Chloridmcngen betrugen 
2,25 bis 0,17 g. Ais Atomgewicht ergibt sich ais Mittel von 6 Bestst. 167,64; die Einzcl- 
bestst. schwanken zwischen 167,69 u. 167,60. Der Wert stimmt, mit dem bisher be- 
nutzten Wert 167,7 uberein. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 298— 300. Urbana, Illinois, 
Univ.) _ KLEMM.

L. Cambi und A. Clerici, t)ber die. Ferro-Ferricyanide. (Gazz. chim. Ital. 58. 
57—64. — C. 1927. II. 32.) K r u g e r .

L. Cambi und L. Szego, Spektrographische Untersuchungen iiber die komplezen 
Cyanide des Eisens. I. (Gazz. chim. Ital. 58. 64—71. — C. 1927. II. 1330.) K r u g e r .

L. Cambi und L. Szego, Spektrographische TJnlersuchungen iiber die komplexen 
Cyanide des Eisens. Die Reaktion zwischen Nitroprussiat und Alkali. II. (Gazz. chim. 
Ital. 58. 71—76. — C. 1927. II. 1670.) K r u g e r .

J. W. Greig, Mischungsliicken im System FeO-Fefi^-Alfi^-SiO^. Im System 
Si02—FeO—Fc20 3 (FeO: Fe20 3 =  1:1) wurde eine besonders grofie Mischungsliicke 
beobachtet. TJber das System SiO„—Fe20 3 konnten keine naheren Aussagen gemacht 
werden, da das System nur unter extrcm hohen Sauerstoffdrucken untersucht werden 
konnte. Da aber die Arbeit lediglieh zur Klarung geolog. Probleme ausgefulirt wurde, 
war das reine Fc20 3-Systcm ohne besonderes Interesse.’' Zusatz yon AJ20 3 bewirkt 
in bestimmten Mengen eine einheitliche Schmelze, ebenso nur noeh starker wirken 
Na20  u. K20. (Amer. Journ. Science [S il l im a n ] [5] 14 [1927], 473—84.) G o t t f r .

Takeshi Takei, t)ber das Zustandsdiagramm Zink-Aniimon. Es wurde im System 
Zn-Sb neben den bekannten Verbb. ZnSb u. ZnsSb„ noeh die unter Zers. schmelzende 
Vcrb. ZnlSb3 gefunden. Zn.,Sb3 hat 2 polymorphe Formen (/?- u. y-Krystalle), Zn3Sb2
3 (g-, f- u. ^-Krystalle). Die Ergebnisse der therm. Analyse wurden durch dilatometr. 
u. Widcrstandsmessungen u. róntgenograph. Unterss. bestatigt. (Science Reports 
Tóhoku Imp. Univ. 16 [1927]. 1031—56.) S c h u l z .

G. A. Barbieri und F. Calzolari, Koballifluoridhydrat. Die Vff. haben nie die 
Abwesenheit von Krystallwasser in dem von ibnen hergestellten Kobaltifluorid (C. 1905. 
I. 1631) behauptet. Die Arbeit von B i r k  (C. 1927. II. 2655) bildet eine Bestatigung 
u. Vervollstandigung, nicht eine Berichtigung ihrer Ergebnisse. (Ztsehr. anorgan. allg. 
Chem. 170. 109—10. Bologna, Lab. f. landwirtsch. Chemie.) B l o c h .

Yukichi Osaka und Tokuzo Yaginuma, Oleichgewichte der Wasser und die Chloride 
von Eisen, Kobalt und Nickel enthaltenden Systeme bei 25,0°. (Vgl. C. 1928. I. 22.) 
Vff. untersuchen bei 25,0° dic Systeme: (1) FeClr CoClr H20 ; (2) FeCl3-A'sC72-H20 ; 
(3) CoCl2-NiCl2-H20 u. (4) FeCl3-CoCl2-NiCl2-H20. Die Ergebnisse sind in Tabellen 
u. Diagrammen wiedergegeben. In System (1) treten ais Bodenkórper CoCl2-6H 20 , 
FeCl3-6 H„0 u . CoC12- 2H20 auf, in System (2) NiCl2-6 H ,0 , NiCl2- 4 H20 u. FeCl3-
6 H20. In den Systemen (1) u. (2) treten weder Doppelsalze noeh feste Lsgg. auf, 
im System (3) wird neben den Hexaliydraten eine vollstandige Beihe fester Lsgg. 
(Ni, Co)Cl2 • 6 H20  ais Bodenkórper festgestellt. Die Zus. des Bodenkórpers im 
System (4), der alle drei Chloride enthśilt, konnte nicht bestimmt werden; nach der 
Phasenlehre miissen zwei festo Phasen (FeCl3-6H 20  u. [Ni, Co)Cl„-0 H20] vorhanden 
sein. (Buli. chem. Soc. Japan 3. 4—10. Kyoto.) LESZYNSKI.

Otto RuJf und Reinhard Schneider, Die Schmelzlempcralur des Kalomels (HgCl). 
Infolge eines Druckfehlers ist aus der Arbeit yon RuEF u. B a h l a u  (C. 1919. I. 79) 
der F. von HgCl zu 302° statt 502° in die Literatur aufgenommen worden. Bei dieser 
Best., wie bei der von K le m m  u. W. B i l t z  (C. 1926. II. 348, hier lautet die Angabe 
525°) war die den F. erniedrigende Wrkg. der Selbstzers. des HgCl entsprechend
2 HgCl HgCl2 +  Hg nicht beriicksichtigt worden. Geschieht das, so wird die Sehmclz- 
temp. wesentlich hóher gefunden. Die Vff. stellten dahingehende Verss. an, indem sie 
Mischungen von HgCl u. HgCl2 in Quarzeapillaren u. in GefaBe aus schwer schmelz- 
barem Glas luftfrei einschmolzcn, in einem Salpeterbad, angeheftet an das Schutzrohr 
eines Thermoelements, erhitzten, die Schmelz- bzw. Erstarrungstempp. lasen u. die 
Mischungen analysierten. Die Extrapolation der Schmclztemp. des reinen HgCl mit
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den ermittelten Werten fur die HgCl2-haltigen Mischungen fiihrt zu rund 543°. (Ztsehr. 
anorgan. allg. Chem. 1 7 0 . 42—44. Breslau, Techn. Hoehsehule.) B l o c h .

Alfred Hettich, Notiz iiber die Formulierbarkeit der Lołhar- Wóhlerschen Auf
fassung der Subverbindungen. Dio Auffassung von B ro d y  u. M illn e r , C. 1 9 2 8 . I, 
1376, iiber das Subfluorid des Silbers ist ident. mit der WÓHLERschen (vgl. C. 1 9 1 3 . 
I. 14. 1 9 1 4 . I. 2144); es handelt sich beide Malc um die Durchdringung von Silber- 
atomen, Silberionen u. Fluorionen. Wescntlich ist vielmehr die róntgenograph. ent- 
scheidbare Frage, ob wirklich zwei Sorten von Silberteilchen im Gitter anzunehmen 
sind oder statt dessen ein etwa dem Mcrcuroion entsprechendes Doppelion (vgl. H e tt ic h ,
C. 1 9 2 7 . II . 2742). — Man kann die WoHLERsche Auffassung auch so modifizieren, 
daC man von einer Einlagerung von Salz in Metalle, also z. B. von AgF in Silbermetall 
spricht. In der Tat scheint auch diese Auffassungsart entsprechend ausgepragten 
Fallen in der Wirklichkeit zu begegnen. Erhitzt man Silbersubfluorid oder Silberfluorid 
mit der 10-faehen Menge Hg etwa 1 Minuto auf 200—300°, so scheint sich letzteres 
gróBtenteils aufzulósen. GieBt man vorsichtig ab u. kiihlt, so erstarrt die Mischung 
unter Bldg. silberglśinzendor Folien. Das Prod. wird durch Beriihrung mit W. 
momentan verfliissigt u. gibt dabei erhebliehe Mengen analyt. naehweisbaren Silbcr- 
ions ab. Es handelt sich hier vielleicht um das Amalgam eines Salzes, namlich des 
Silberfluorids. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 1 7 0 . 107—08. Greifswald, Univ., Chem. 
Inst.) B loch .

G. Maląuori, Die Systeme: 0d(N03)2-HN03-Il20; Zn(N03)2-IIN03-H20; Mg(N03)2- 
H N03—1LO bei 20°. (Vgl. C. 19 2 8 . I. 21 u. 175.) Mit H N 03-Lsgg. versehiedener 
Konz. sind folgende Hydrate im Gleichgewicht: Cd(N03)2-4 IL,0 (bis 52,95% HN03); 
Cd(N03)2-2H20  (bis 60,01% HN03); Zn(N03)2-6 l l20  (bis 34,45% H N 03); Zn(NO:,)2- 
4 H20  (bis 49,12% HN03). Cd(N03)2-4 H20  kann bei Zimmertemp. durch H N 03 
(D. 1,52) vollstandig entwiissert werden, Źn(N03),-6 H„0 verliert nur 2 Moll. W., 
MsfNOoL-6 H ,0  blcibt unverandert. (Atti R. Acead. Lencei fRomal, Rend. [61 7. 
146—48. Rom, Umv.) ’ K r u g e r .

Jaeuues Bardet und Arakel Tchakirian, Herslellung und Eigenschafłen einiger 
Germanosalze. Die Darst. von Verbb. des zweiwertigen Go ist bis jetzt nur unvoll- 
kommen gelungen. Die Darst. von GeO gelingt leicht durch Red. von Lsgg. mit Zn 
u. H2S04, wobei dio Lsg. 25% H2S04 enthalten muB. Das braun sehillernde GeO 
schwimmt dann auf der Lsg. Nebenher entwickeln sich noch kleine Mengen von 
German i u mwasserstoff. GeO ist nach dem raschen Absaugen u. Trocknen an der 
Luft stabil. Die Rk. ist noch bei Ggw. von 0,1 mg Ge positiv. GeO reduziert in 
saurer Lsg. KMn04 u. KBr03 u. kann so titriert werden, auBerdem ist es swl. in HC1 
u. H2S04. Die Red. des GeIV zu Ge11 gelingt auch mit hypophosphoriger Saure in 
salzsaurer Lsg. bei 100°. Neutralisiert man diese reduzierte Lsg. mit NH3, so erha.lt 
man einen rotorangen Nd., der sich in HC1 u. IIBr leicht u. in HF schwer lóst. Dio 
H2S04 entwassert ihn zu dem braunen GeO, wahrend H J denselben in unl. GeJ2 yon 
roter Farbę verwandelt. Oxydationsmittel oxydieren zu Ge02. KOH, NaOH u. 
NH4OH ergeben rote Lsgg. Das aus dem Oxyd oder Hydrat erhaltene GeCl2 wird 
durch W. zu weiBem Oxyclilorid u. zuletzt zu dcm orange Hydrat hydrolysiert, ebenso 
das GeBr2, wahrend das GeF2 gegen W. bestandig ist. Aus allen Lsgg. des Ge11 fallt 
H2S ein rotorange glanzcndes GeS, 1. in konz. Sauren. Die Filllung ist quantitativ. 
(Compt. rend. Aead. Sciences 1 8 6 . 637—38.) E n SZLIN.

N. Parravano und G. Maląuori, Uniersuchungen iiber die Molybdansulfide.
I. Die Schwefelspannung des Molybdantrisulfids. Vff. bestimmen die Zersetzungs- 
spannung p  von MoS3, indem sie die Temp. beobachten, bei der die Dampfspannung 
des Sulfids sich mit derjenigen von S, der auf bekannter Temp. gehalten wird, im Gleich
gewicht befindet, u. finden bei 355°, 390° u. 418° p =  4,0, 28,8 bzw. 178,6 mm Hg. 
Dio Kurve log p — l ist eine Gerade. Die Zers. ist reversibel. (Atti R. Accad. Lincei 
[Roma], Rend. [6] 7. 19—22. Rom, Univ.) K r u g e r .

Gregory Paul Baxter und Albert Quigg Butler, Rerision des Atomgeimchts von 
Titan. III. Die Analyse von Titantetrabromid. (II. vgl. C. 19 2 7 . I. 1280.) Zur Be- 
statigung des neu gefundenen At.-Gew. fiir Ti wird dio Analyse des TiBr4 durchgefiihrt. 
Die Reagentien waren nach den Harvard-Methoden gereinigt. Das Bromid wurde 
durch Einw. eines He/Br-Stromes 1. auf Ti-Metall, 2. auf ein Ti02/Kohle-Gemisch 
dargestellt u. das Rohprod. in einer ausfuhrlicli beseliriebenen Apparatur einer aus- 
giebigen Fraktionierung unterworfen. Von den Fraktionen 11, 13, 14, 17, 18, 20, 22, . 
24, 25 u. 27 wurde die Analyse durchgefiihrt. Das Bromid wurde in 0,1-n. HN03, der

137*
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0.1 g As20 3 zugesetzt war, gel. Sonderverss. zeigten, daB dabei Br-Verluste nicht auf-
treten. Das gebildete AgBr wurde nicht gewogen — Verunreinigung durch TiO„! — 
sondem nur die nephelometr. Best. durchgefuhrt. Die Substanzmengen scliwankten 
zwischen 4,3 u. 10,0 g TiBr4. Ais Mittel von 10 Analysen ergab sich Ti =  47,90, groBte 
Abweichung 0,019, wahrsclioinliche Fehler 0,0013. — Die Isotope des Ti nicht bekannt 
sind, miiBte die Abweichung von 48,0 auf einen sehr groBen „Packungseffekt" zuriick- 
gefuhrt werden; wahrscheinlicher erscheint das Yorhandensein eines niedrigeren Iso- 
topen in geringer Konz. (Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 408—15. Cambridge [Mass.], 
Univ.) _ K le m m .

William R. Crowell und Don M. Yost, Die Oxydationsstufen von Ruthenium in 
seinen Salzverbindungen. Die Widerspriiche zwischen den Angaben verschiedener 
Forscher iiber die Oxydationsstufen des Ru in einigen Vcrbb. (vgl. H o w e , C. 19 2 8 .
1. 179) yeranlaBtcn dieUnters., die nachstchendes ergab: 1. RuO,, wurde in eine salz-
saure KJ-Lsg. destilliert u. das freigemachtc Jod titriert. In Chercinstimmung mit 
den Angaben von RuPP u. V lD IC  (C. 1 9 2 4 . II. 1073) fand man, daB Ru-Salze durch 
K J  in saurer Lsg. bis zum Ru (III) reduziert werden. 2. Die Lsg. eines nach K r a u s s  
u. I C u k e n th a l  (C. 19 2 4 . I. 1347) dargestellten Oxyds machte nur etwa 1/,) Aqui- 
yalente Jod frei, enthielt also % Ru(III) u. 1/i  Ru(IV). Nach Oxydation dieser Lsg. 
mit Cl2-Gas u. Vcrkochen des Cl,-t)berschusses war alles Ru yierwertig. 3. Elektrometr 
Titrationen mit Ti(III)-Sulfat-Lsg. ergaben das Gleiche, wie die Jodtitration. Der 
Endpunkt entsprach scharf dem Ru(III); die Angaben yerschiedener Forscher (vgl. 
H o w e , C. 19 2 8 . I. 179), daB hierbei Ru(IV) entsteht, wird in t)bereinstimmung mit 
H o w e  (vgl. oben) widerlegt. Beim Digerieren des Chlorids mit Br u. HBr u. Eindampfen 
bei Ggw. von KBr erliielt man schwarzes K2Ru(IV)BrG(OH). DaB wirklich Ru(IV) vor- 
liegt, wurde durch das freigemachte J 2 u. durch elektrometr. Titration mit Ti(III)- 
Salzlsg. bewiesen. Das Salz entspricht v5llig dem von H o w e  (vgl. oben) aufgekliirten 
K 2Ru(IV)Cl6OH. (Journ. Amer. chem. Soe. 50 . 374—81. Pasadena, Califomia, Inst. 
of" Tcchn.) K lem m .

C. Mineralogiscłie und geologische Chemie.'
Fr. Ulrich, Ober die Wachstumsform des organogen abgeschiedenen Kalkspats und 

ihre Beeinflussung durch das Krystallisalionsmedium. In  dem Temp.-Intervall von 
15—22° wird aus Ca"-haltigen Nahrlsgg. von Cyanophyceen nur die rhomboedr. 
Form des CaC03 abgeschieden u. zwar wechselt der Habitus der Krystalle mit der 
Dicke der Agar-Agar-Gallerte derart, daB die Krystalle in dunnen Gallerten siiulen- 
fórmig mit negativer Langsrichtung u. in konzentrierteren Gallerten dickscheiben- 
formig mit positivem Zonencliarakter ausgebildet waren. Verwendet man anstatt 
CaCl2 in der Nahrlsg. Ca(N03)2, so zeigten die Krystalle in 11̂/2%  Agar-Agar isodiametr. 
Ausbildung event. auch Spharokrystallbldg. In Kulturcn mit 2 u. mehr °/o Agar- 
Agar wurde keine Calcitbldg. beobachtet. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 66. 513 
bis 515. Prag.) ' ENSZLIN.
j d A. Fersmann, Ober das farbende Pigment der Smaragde. In einom Uralsmaragd 
wurden analyt. bestimmt 0,ll°/o Cr20 3, in einem anderen 0,19% Cr20 3. Analyt. 
Spuren von Vd wurden nicht entdeckt. Spektroskop, war Cr sehr intensiv nach- 
zuweisen, Vd nur in dunkelgefarbten Exemplaren sehwach angedeutet. (Compt. rend. 
do l’Acad. des Sc. de l’URSS. 1 9 2 6 . 24—25; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 
1 9 2 8 . I. 46—47. Ref. P. T s c h ir w in s k y .) E n s z l in .

A. Schubnikow, Uber die Bóhrfiguren im Glimmer. (Ztschr. Krystallogr. Minerał. 
66 . 434—40.) Go t t f r ie d .

P. P. Sustschinsky, Ober Aąuamarin vom Schorlberg in Transbaikalien. Dor 
Aąuamarin kommt in 2 Abarten, einmal durchsichtig grunlicłiblau bis blaBblau in 
Form prismat. Krystalle u. dann undurchsichtig intensiver blau in greisenart. Gcstein, 
manchmal in Arsenkies eingewachsen, vor. (Ann. d. l’Inst. Polyt. du Don a Novo- 
tscherkassk 8 . [1920—22]. 66—67; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 19 2 8 . I. 46. 
Ref. P. T s c h ir w in s k y .) E n s z l in .

S. F. Glinka, Ober den Dumortierit bei dem Dorf Sailykh. Der Dumorlierit ist in 
Agalmatolit eingewachsen u. hat die D. 3,3—3,4. Er stellt u. Mkr. stark pleochroit. 
gerade ausloschende Nadeln dar u. ist borhaltig. (Minerał Resources and their Techno
logy Moskau 1 9 2 7 . Nr. 3. 189—91; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1 9 2 8 .
I. 33. Ref. P. T s c h ir w in s k y .) E n s z l in .
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J. Kusnetzow [im Original Kouznetzov], Ober den Lievrit (Ilvait) der Arsenlager- 
staite Dijmara, Nordkaukasus. Der Lievrit kommt in Kontaktlagerstatten von Arsen- 
kies in Krystallen von 2 Typen, dio aber ehem. fast ident. sind, vor. Zus. 29,18 Si02, 
18,67 Fe20 3, 0,46 A120 3, 33,32 FeO, 2,26 MnO, 14,11 CaO, 0,26 MgO u. 1,53 H20  (560 
bis 600°). Achsenverhaltnisse T y p I: a: b : c  0,6711:1:0,4469 u. 0,6586:1:0,4414; 
fiir Typ II : 0,6843:1:0,4538. Harto 5—5V2. D.lg 4,000. (Buli. du Comitó Geol. 
44 [1925]. 721—31; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1928.1. 34. Ref. O. T s c h ir -
WINSKY.) _ _ ENSZLIN.

Aug. Krejdi, Pisekit, ein neues radioaklives Minerał oder Pseudom-orphose. Der 
Pisekit kommt in undeutliek begrenzten saulenfórmigen Krystallen in der Um- 
gebung von Pisek neben Eeldspat, Turmalin, Beryli, Monazit u. Xenotim vor. Er 
ist nahe verwandt dem Monazit. D.la 4,0346 ± 0,0002, Harte 5ł /2— 6. Strich gelb- 
grau bis grau. Die ICrystallo sind isotrop, also metamikt umgewandełt, was auch 
durch die róntgenograph. Unters. erwiesen wurde. Die Radioaktivitat wurde von 
St&rba-Bohm untersucht u. ais ziemlich stark gefunden. Die Unters. der Emanation 
hat Th ais iiberwiegendes radioakt. Mutterelement gezeigt. Die qualitative Analyse 
ergabTi, Nb, Ta, Si02, Spuren Sn, Al, Fe, Mn, U, seltene Erden mit reiehlichem Geh. 
an Yttererden, Th, Ca, Mg, K u. H20. (Ćasopis pro mineralogii a geologii 1 [1923]. 
Heft 1. 2— 5; Neues Jahrb. Minerał. Geol., Palaont. 1928. I. 29— 30. Ref. E. UL
RICH.) _ _ E n s z l i n .

Fr. Ulrich und R. Jirkovsky, Slavikit, ein neues Minerał. Das neuo Minerał 
kommt in algonkischen Kiessehiefern am Berge Valachov bei Skfivaii in Form von 
tafelformigen Krystallchen von gelbgriiner Farbę vor. Es krystallisiert trigonal, 
ist einaehsig negatiy mit e — 1,506 ±  0,002, co =  1,530 ±  0,001. D.20j8 1,905. Zus. 
Unl. 0,52, Fe20 3 20,08, A120 3 4,29, CaO 0,01, Na20  1,63, K20 0,57, S03 34,06, H20  
(—110°) 3,10, II20  (4-110°) 35,66, was eine ziemlich komplizierte Formel ergibt 
(Na, K),SO4'F e10(OH),]-(SO4)12-63 H20. Es durfte durch Einw. schwach saurer 
Lsg. auf die Schiefer entstanden sein. (VSstnik stat. ustava Ccskoslovenskć rep. 2
[1926], 345—51; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1928. I. 30—31. Ref. 
F. U l r ic h .) E n s z l i n .

Alex. Órlov, Uber eisenarme Glieder der Zoisit-Epidotgruppe. Dio Klinozoisile 
stimmen in ihren Analysen ziemlich gut mit der Formel 6 Si 0 2 ■ 3 R20 3 - 4 RO • H„0 
iiberein. Sie stammen aus den Amphiboliten von Harky u. Proseć. Die D. ist 3,349  
u. zwar verundert sich dieselbe mit der Farbę, so daB gelber gefarbte Stiicke schwerer 
sind. Aus seinen Unterss. kommt Vf. zu dem ŚchluC, daB die Konstanten des ais 
Fe-frei betraehteten Klinozoisits von Zilłertal keine Grenzwerte der Klinozoisit- 
Epidotgruppo darstellen. Unter den ersteren besteht eine Gruppe von anomałen 
Klinozoisiten, bei denen die opt. Werte abnehmen, wahrend der Auslóschungswinkel 
c/a steigt. Der „Zoisit /?“ gehort ais „Klinozoisit der Klinozoisit-Epidotreiho an. 
(Sitzungsber. d. kónigl. bóhm. Ges. d. Wissensch. KI. II. Nr. 19. 1926. 42 S.; Neues 
Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1928. I. 39— 41. Ref. F. U l r ic h .) E n s z l in .

Antonio Cayinato, Neue Beobachtungen iiber Zeolithe der Natrolithyruppe. Unter
sucht wurden die fołgenden Mineralien: Natrolith, Na2Al2Si3O10-2 H20, Skoleził,
CaAI2Si3O10- 3 H20, Mesolith, {“ 3 H^C)0 ’ Meiamesolith. Es wurden
bestimmt die Wasserabgabe u. Wasseraufnahme bei verschiedenen Tempp., ferner 
die Wasserabgabe bei konstanter Temp. im Verhaltnis zur Zeit. Endlich wurden 
von den einzelnen Mineralien bei verschiedenen Entwasserungsgraden DEBYE-Auf- 
nahmen angefertigt. (Memorie R. Acead. Naz. Lincei [6] 2. 320—50.) GOTTFRIED.

M. Lintock, Uber die Zeolithe und zusammen vorkommende Mineralien aus den 
tertidren Laven um Ben More, Muli. Besehreibung der Ausscheidungsfolge der Mine
ralien aus dem Magma u. Angabe von Analysen derselben. (Trans, of the Royal Soe. 
of Edinburgh 51. 1-—33; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1928. II. 56—58. 
Ref. G. F is c h e r .) E n s z l in .

O. Eisentraut, Die Uran- wid Sadiumerdagerstalten von Katanga. Besehreibung 
der in den Gruben von Katanga vorkommenden radioakt. Mineralien. (9. Ber. d. 
Freiberger Geol. Ges. 1927. 22; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1928.1. 53—54. 
Ref. M. H e n g l e in .) E n s z l in .

Henry S- Washington und Mary G. Eeyes, Petrologie der Hau-aischen Inseln. 
V I. Maui. (V. vgl. C. 1926. H . 2780.) (Am er. Journ. Science [S il l im a n ] [5] 15. 
199— 220. W ashington, Carnegie In st.) E n s z l i n .
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C. N. Fenner, Die magniatische Kalmei-Provinz. Petrograph. Unters. der Prodd. 
der groBen Eruption des Katmei von 1912 u. Erórterung des Differentiationsproblems 
mit besonderor Beriicksichtigung der Frage naeh der Stellung der Grayitations- 
differentiation. (Journ. of Geol. 34 [1926]. 673—772; Neues Jahrb. Minerał., Geol., 
Palaont. 1928. II. 13—23. Ref. M il c h .) E n s z l i n .

Tom. Barth, Sagvandit, ein magnesiumhaltiges Eruptivgestein. Der Sagvand.it 
bildet am Balsfjord in Troms zwei kleine Kuppen umgeben von wenig metamorpho- 
sierten, kambro-silur, Sedimenten. Er besteht zu 89,9% aus Bronzit, 9,2% Magnesit 
u. 0,9% Talk, nebon kleinen Mengen idiomorphem Picotit u. etwas FeS2. An unter- 
geordneten Bestandteilen enthalt das Gestein mehr Cr ais seine Kontaktgesteine, 
auBerdem ist sein Geh. an P t verhiiltnismaBig hocb 0,73 g pro Tonne. Im inneren, 
Kontakthof betragt derselbe 1,22 g u. im auBeren nur 0,01 g. Das P t ist also in den 
fliichtigeren Anteilen des Magmas angereichert u. mit denselben in das Nebengestein 
eingedrungen. Besprechung der Entstehung des Sagvanditmagmas. (Norsk. geol. 
Tidsskrift 9 [1926J. 271—303; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1928. II. 9—13. 
Ref. O. A. B r o c h .) E n s z l in .

P. Niggli, Zur Bedeutung der Eruptirgesteinsanalysen auf Grund der Molekular- 
werte. Die Bedeutung der Projektionen der chem. Zus. eines Gesteins fiir die Ein- 
ordnung desselben in die Gesteinsreihen wird an Beispielen erlautert. (Selnyeiz. Min. 
Pctr. Mitt. 7 [1927]. 116—33; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1928. II. 2—7. 
Ref. A. St r e c k e is e n .) E n s z l in .

Fr. Slavik, Notiz uber den mahganhalligen Anthophyllit-Asbest der Gange von 
Jacobeni-Ar§ita. Dieser Asbest ist wahrscheinlich ident. mit einer neuen bei Chvaletice 
in Ostbóhmen gefundenen Art der orthorhomb. Amphibole. Er ist in einzelnen Fasern 
weiB bis hellgrau, in grófieren Aggregaten aber gelbbraun bis fast schwarz von der 
Durchdringung mit Eisen- u. Manganoxyden; die Fasern haben hóchstens 1% cm Lange 
u. sind wenig biegsam. Die Ausloschung ist parallel der Verliingerung. Der Asbest 
schm. leicht im Gegensatz zu den gewohnlichen (Mg-haltigen) Anthophylliten, die 
schwarzliche Schmelze farbt die Flamme nieht u. gibt starkę Manganrkk. (Ann. scient. 
Univ. Jassy 15. 133—35. Prag, Univ. K a r l  IV.) B l o c h .

Adrienne Burada, Der Lehmsćhlamm des Sees Tekir-Ghiol. Der Lehmsćhlamm 
dieses Sees ist von Kranken, besonders von den Giclitikern sehr gesucht. 1000 g des 
feuchten Schlammes entlialten 363,65 g fliiehtige, 636,34 fixe, 44,29 g wasserlosliche, 
592,04 g unl. Stoffe. 0,0236 g NH3, 6,2848 g Huminsubstanzen, eine geringe Menge 
waehs- u. harzahnlicher Stoffe, 1,5928 g organ., Nitrat- u. Nitritstickstoff u. 16,6849 g 
organ. Kohlenstoff. Die Rk. ist alkal. Im Gegensatz zu B u jo r  u. G e o r g e SCU (Ann. 
scient. Univ. Jassy 1. 159) wurde C02, frei u. gebunden, iiberwiegend im unl. Teil ge- 
funden, der Schwefel im freien Zustand, nur ein kleiner Teil ais Metallsulfid u. nur 
Spuren davon ais H2S, was beweist, daB der Sehlamm sich in einem anderen Umwand- 
lungszustand befindet ais damals. (Ann. scient. Univ. Jassy 15. 129—30. Jassy, 
Univ.) B lo c h .

Nicolas L. Cosmovici, Die Wasserstoffionenkonzenlration des Wassers des Sćhwarzen 
Meeres im, Vergleich zu der des Schmutzsees von Tekir-Ghiol. Das W. des genannten 
Sees (D.23 1,060) reagiert alkal. u. entwickelt beim Erhitzen alkal. reagierende Dampfe. 
Mit Thymolphthalein ais Indicator zeigte das W. des Sćhwarzen Meeres im Juli pn =
8,3—8,5 bei 21,5° u. 24° Temp. Von wesentlichem EinfluB darauf sind biolog. Faktoren 
(Algenansatz). Das W. des Tekir-Ghiol hat eine etwas hóhere pjj (8,6), sie ist iiberdies 
konstant. (Ann. scient. Univ. Jassy 15. 131—32. Jassy, Lab. d. Physiol.) B l o c h .

J. Friedlander und E. Salvatore, Ober das Vorkommen von Kohlenwasserstofjen 
in den vulkanische?i Gesteinen. Die Extraktion der KW-stoffe aus den Gesteinen 
geschah mittels Chlf. oder PAe. (Kp. 40—70°), die Extraktionsdauer betrug im all- 
gemeinen iiber 24 Stdn. Die Analysen ergaben von 16 vulkan. Gesteinen 0—0,007% 
KW-stoffe u. 0,002—0,028% S. Die KW-stoffe selbst unterliegen im Verfolg der 
magmat. Entw. einer Zerlegung unter Bldg. leiehtfliichtigen H , u. sehwerer Kon- 
densate. (Ztsehr. f. Vulkanologie 8 [1924/25]. 73—83; Neues Jahrb. Minerał., Geol.,
■ Palaont. 1928. II. 97—98. Ref. E . L e h m a n n .) E n s z l i n .

Gerald M. Part, Bemerkungen iiber die ordovicischen Laven von Mynnydd Prescelly, 
Nord-Pcmbrokeshire. (Geol. Blag. 59 [1922]. 310—23; Neues Jahrb. Minerał., Geol., 
Palaont. 1928. II. 58—60. Ref. R o h l e d e r .) E n s z l i n .

E. S. Shephard und H, E. Mervin, Die Gase der Mt. Pelee Laven von 1902. Die 
Hypersthen-Andesit-Laven des Mt. Pelee haben sich wie aus 5 Analysen hervorgeht,
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nicht geandert. Die fliichtigen Bestandteile wurden in 5 Proben bestimmt u. ergaben 
in Prozenten: 0,00801—0,02575 C02, 0,00132—0,00242 CO, 0,00001—0,00019 H2,
0,00095—0,00327 N,, Spur bis 0,00003 Ar, 0,00004—0,00030 S02, 0,00076—0,00915 S2,
0,00110—0,03669 Cl2, 0,00192—0,00867 F2, 0,04543—0,38071 H ,0. (Journ. Geol. 35 
[1927]. 97—116; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1928. II. 98—100. Ref. 
Tom . B a r t h . )  E n s z l i n .

E. Salvatore, Die Qa.se der Solfatara von Pozzuoli. Angaben von yerschiedenen 
Methoden zur Gasanalyse u. Probenahme. Die Gase der Solfataren von Pozzuoli haben 
die Zus. 99,19 C02, 0,47 H„S, kein 0 2, KW-stoff u. CO, 0,0086 CH4, 0,0682 H2, 
2,620 N2 -j— seltene Gase, 0,0021 Argon Helium. (Ztsehr. f. Vulkanologie 7 [1923]. 
149—54; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1928. II. 95—96. Ref. E . L e h 
m a n n .) E n s z l in .

E. Salvatore, Ober die Bestimmung des Wasserdampfs in den fumarolischen Ex- 
halationen der Solfatara von Pozzuoli. E s wurde festgestellt, daB dio Fumarolen iiber- 
wiegend Wasserdampf abgeben, gegen den der Geh. an Gasen stark zuriiektritt. Ais 
Mittel von 5 Proben ergab sich 91,03% HaO gegeniiber 9,37% C02 (Gewichtsverhaltnis). 
(Ztsehr. f. Vulkanologie 7 [1923/24]. 215—17; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 
1928. II. 96. Ref. E . L e h m a n n .) E n s z l in .

Clara Olita, Analysen der vulkanischen Exhalalionen der Oegend von Agnano. An- 
gabe von Gasanalysen von der Fumarole von S. Germano, von Gasen aus der Grotte 
von Agnano u. von dem Sprudel des Lago di Agnano. (Ztsehr. f. Vulkanologie 7 
[1923/24]. 155—61; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1928. II. 96—97. Ref.
E . L e h m a n n .) E n s z l in .

D. Organisciie Chemie.
J. J. P. Valeton, Ober Kry stalle einer neuen organisclmi Verbindung. DieKrystalle 

des 3-Methyl-5-methylaminohydantoyl-5-methylamids (I), F. 187° (aus W.), sind triklin 
n„  lioloedr. mit a =  90° 38', /? =  93° 52', y =  107°39'
CH3.NH-C-CO-NH.CH3 u. a : 6 : c =  1,2493: 1: 1,0012. Die Substanz

O G - j N N H  w rd e  von L o tte  L o e w e  (Diss. Bresłau 1927)
____ Iqq durch tłbergieBen von Isoapokaffein mit alkoh.

3 Methylaminłsg. hergestellt, wobei starkę Er-
warmung u. C02-Entw. stattfindet. (Ztsehr. Krystallogr. Minerał. 66. 516. Bresłau, 
Mineralog. Inst. d. Uniy.) E n s z l in .

Wm. H. Rinkenbach, Eige?ischaften des Didthylenglykols. (Vgl. C. 1928. L 28.) 
Das durch fraktionierte Dest. erhaltene reine Diathylenglykol, CH2 ■ OH ■ CH2—O—CH2 • 
CH2-OH hat folgende Eigg.: Es ist farb- u. geruchlos, von schwach suBem, aber, 
brennendem Geschmaek. D.15ł5 1,1212, E. —10,45°, Dampfdruck bei 148,5° betriigt 
.25 mm Hg, Kp.reo 244,5°, Viscositat bei 15° 138 Sek., Verbrennungswarme bei kon- 
stantem Vol. ist 5335,6 cal., bei konstantem Druek 5341 cal. pro g u. 566,11 Cal. 
bzw. 566,69 Cal. pro Grammol. Die Bildungswarme betragt bei konstantem Vol. 
1404,3 cal., bei konstantem Druck 1398,9 cal. pro g bzw. 149,0 Cal. u. 148,42 Cal. 
pro Grammol., die Verdampfungswarme ist 150 cal pro g, die Yerdiinntmgswarme 
ist positiv. Diathylenglykol ist 11. in W., Methanol, A., Athylenglykol, Eg., Aceton, 
Furfuraldehyd, Pyridin, Glykoldiacetat, CHC13, Nitrobenzol u. Anilin, es ist unl. in
A., Bzl., Toluol, CS2 u. CC14. Es ist bei gewóhnlicher Temp. nicht brennbar, jedoch 
bei 130°, es ist sehr hygroskop. u. gegen Hydrolyse sehr stabil. (Ind. engin. Chem. 
19 [1927]. 474—76. Pittsburgh [Pa.], U. S. Bureau of Mines.) B rau n s .

Janusz Supniewski, Untersuchungen uber die Aminderivate des Isoprens und 
des Athoxybutans. Ausgangsprod. der Unters. war nach S t a u d in g e r  dargestelltes 
Isoprenhydrobromid, (CH3)2C-CH-CH2Br (I). Dieses lieferte mit Hesamethylentetr- 
amin in Chlf. nach Hydrolyse des entstandenen Prod. u. Dest. y,y-Dimethylallylamin, 
C6HUN = ( C H 3)2C:CHCH2NH2, Kp-35 80—90°, 1. in W., A., Aceton, wl. in Bzl., unl. 
in A., Lg. Durch Rk. von I  mit n-C4H3NH2 entatand Di-y,y-dimethylallyl-n-butylamin, 
das ais Ferrocyanid, [(CsHf))„NC4H<)]2H4Fe(fy0, gefallt wurde. Mit 10%ig. KOH ent- 
stand das freie Amin, [(CH3)2CCHCH2]2N-n-C4H9, Kp.719 197—198° (polymerisiert), 
nDz° =  1,451, D.20 0,8321, unl. in W. — Zu einem gekiihlten Gemisch von Calcium- 
cyanamid u. KOH wurde Isoprenbrcmiid in CH30H  gegeben, erwarmt u. filtriert. Aus 
dem Nd. dest. bei 142—145° u. 20 mm y,y-Diallylmethylcyanamid, [(CH3)2C : CHCH»]2N- 
CN, D.25 0,8957. Das Destillat wird mit CaCl, getrocknet u. bei 85—90° nochmals
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dest.; es entstcht y,y-Dimethylallyhnethylather, (CH3)2C : CHCH2OCH3, unl. in W. Mit 
KCNS orgab Isoprenhydrobromid y,y-Dimethylallylrjiodanid, y,y-(CH3)2C: CH • CH,CNS, 
K p .35 65—70°, bei Atmospharendruck Zers. bei 180°; rij>20 =  1,491, D .20 0,9468. Zu 
einor Emulsion von gescbmolzenem Na in Toluol wurde alkoh. Cyanathyllsg. gegeben 
u. in konz. HC1 dest. Das getrocknete Destillat wurde fraktioniert. Bei 142—145° 
dest. iiber y- Athoxybutylamin, CH3CH(0C2B[5)-CH2-CH2-N1I2. Dieses Iiefert mit n-Bu- 
tylbromid Dibulyl- [y-dthoxybutyl]-amin, (n-C1H9)2N(CH2)2CH(OC2H5)'CII3, F. 204°, 
n ,>27 =  1,42 7, D.20 0,8208. Dessen Ferrocyanid, [{n-C4H0)2N(CH2)2CH(OC2H5)CH3]2- 
H4FeCy8. (Roczniki Chemji 7 [1927]. 176—82. Illinois, Univ.) W a j z e r .

Th. Sabalitscłika und C. Harnisch, Synthese von Formaldehyd und Aceton aus 
Oxyden des Kohlenstoffs und Wassersloff oder Wasser durch Kontakisubstanzen. Ge- 
mische yon C02 u. II2, C02, H2 u. H20, CO„ u. H20  ferner von CO u. H2 wurden bei 
etwa 300° u. Atmospharendruck iiber yersehiedene Kontaktsubstanzen geleitet u. 
liierauf auf einen Geh. an Formaldehyd u. Aceton gepriift. Fast bei allen Kontakt
substanzen entstanden naehweisbaro Mengen von Formaldehyd, der Nachweis erfolgte 
mit den empfindlichsten Reagenzien wic Phloroglucin-KOH, Phloroglucin-HCl, Re- 
sorcin-H2S04, Guajakol- u. Apomorphin-H2S04, Carbazol-H2S04, Benzoylsuperoxyd- 
H2S04, Phenylhydrazinchlorhydrat-Nitroprussidnatrium-Alkali, Fuchsin-schweflige 
Saure. Die Kontaktsubstanzen wurden vorher auf Verunreinigungen mit CH20  u. 
Aceton gepriift u. diese notigenfalls entfernt. Ggw. von H20  scheint nach den Ver- 
suchsergebnissen die resultierenden Formaldehydmengen zu steigern. Ais Kontakt
substanzen wurden benutzt: CaC2, Si02, Seesand, Siliciumcarbid, Caleiumsilicium, 
Graphitpulvcr, Eisencarbid, GrauguB, GuBstahl, GuBstahl gegliiht, Schmiedeeisen, 
GuBstahl mit Alkali, Baryt, NaOH, Natriumsilieat, Bimsstein, Faserasbest, Kaolin, 
Roter Ton, Koks, Holzkohle, Blutkohle, EiweiBkohle, Zuckerkohle, akt. Kohle, CaC03, 
BaC03, CaO, BaO, Kaliglas, NaCl, A120 3, A120 3 -f- Fe20 3, Fe20 3. Ob an den Kontakt
substanzen bei denen der Nachweis nicht gelang (gegliihter GuBstahl, Schmiedeeisen 
u. a.) nicht doch ganz geringe oder groBere, jedoch sof ort veranderte Mengen Form
aldehyd u. Aceton entstehen, lassen Yff. dahingestellt. Genaue Beschreibung der 
Verss. u. der App. (Biochęm. Ztschr. 1 9 0  [1927]. 265—77. Berlin, Univ.) L. Jos.

Horst Bruckner, Zur Kenntnis der kaialytischen CMorierung von Eisessig zu Mono- 
chlorcssigsaure. Es wurde die Wirksamkeit der Katalysatoren Jod, Phosphor u. 
Schwefel fiir die Chlorierung von Eisessig zu Monochloressigsaure bei einem molekularen 
Verhaltnis von Katalysator: Eg. =  1: 100 u. 1:10 untersucht. Bei Zugabe einer 
gróBeren Menge an Katalysator steigt die Chlorierungsgesehwindigkeit wohl an, jedoch 
nicht in dem MaBe, daB bei Zugabe der 10-fachen Menge die Chlorierungsgeschwindig- 
keit sich um das 10-faehc steigert. Die relativ besten Ausbeuten werden mit Jod ais 
Katalysator erzielt. — Bei Mehrstoffkatalysatoren wurden die besten Ergebnisse mit 
einem Gemisch von P, PC15 u. Jod erhalten. Die Chlorierung verlauft hier ohne Licht- 
wrkg. quantitativ. ■— Die Theorie der entstehenden Zwischenprodd. wurde nach- 
gepriift u. Chforacetylchlorid u. Essigchloressigsaureanhydrid wurden nach CH3CO- 
C1 +  C12 — > CH2C1C0-C1, u. (CH3C0)20  +  CL — >- CH3C0-0-C0CH„Cl, bzw. 
CH2C1C0-C1 +  CH3C 0 -0 H — >- CH3C 0• O• C0CH2C1 ais neue Zwischenprodd. nach- 
gewiesen. (Ztschr. angew. Chem. 41 . 226—29. Dresden, Teehn. Hochsch.) B l o c h .

Venancio Deulofeu, Allylcapronat und -caprylat. Allylcapronat, C9H120 2. Aus 
Allyljodidu. Ag-Capronat. Kp. 186—188°. Riechtstechend. — AUylcaprylat, CnH^On. 
Aus Ag-Caprylat. Kp. 225—230°. Riecht stechend. (Journ. chem. Soc., London
1 9 2 8 . 528. Buenos Aires, Rivadavia 5758.) Os t e r t a G.

Amandus Hahn und W. Haarmann, t)ber die Dehydrierung der Bernsleinsdure. 
(Vgl. C. 1 9 2 8 . I. 89.) Ais Dehydrierungsprod. der Bernsleinsjiure. mit Methylenblau 
unter der Einw. von Succinodehydrase des ausgewaschenen Muskels wird Fumarsaure 
isoliert, die durch fermentative Hydratation z. T. in Apfelsaure iibergeht. Die Ab- 
trennung der Fumarsaure von Apfel- u. Bernsteinsiiure erfolgte in salpetersaurer Lsg. 
mit Mercuronitrat. Ais Fallungsmittel wird eine Lsg. von 10% kryst. HgN03 in 5%ig. 
HN03 verwendet; die fumarsaurehaltige Lsg. wird 5% salpetersauer gemacht u. pro g 
Fumarsaure mit 50 ccm des Fallungsmittels yersetzt, iiber Nacht stehen gelassen, 
abgenutscht, mit h. 5%ig. HN03 u. W. gewasehen, Ausbeute ca. 95%. Fur die Isolierung 
der Apfelsaure wurde mit Pb- u. NH4-Acetat gefallt, mit dem doppelten Vol. A Yer
setzt u. die Fallung wiederholt. — Die Verss. wurden bei 38° mit gut ausgewaschener 
Pferdemuskulatur ausgefiihrt u. dauerten 3—7 Stdn. (Ztschr. Biol. 8 7 . 107—14.
Miinehen, Physiol. Inst.) L o h m a n n .
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Kalvoi Venkatakrishna Hariharan, Kottiazath Narayana Menon und John 
Lionel Simonsen, a-Isopropylglulaconsaure. Unter don Prodd. der Oxydation von 
d-A3-Caren mit KMn04 in Aceton befindet sich eine Saure C8HJ204, die ais cis-Homo- 
caronsdure {l,l-Dimethylcyclopropan-2-carbonsdure-3-essigsdure) aufgefafit wurde (Sl- 
3IONSEN u. R au, C. 1923. III . 376). Es wurde 1. c. noeh die Formuł ierung ais ot- oder 
jg-Isopropylglutaconsaure erwogen; die Saure C8H1204 ist aber weder mit der a-Iso- 
popylglutaconsaurc, nocli mit der (spater zu besćhreibenden) /Msopropylglutneon- 
saure ident.

Trimesinsduredthylesler entsteht an Stelle des erwarteten a-Isopropylglutacon- 
saureesters neben niedriger sd. Prodd. aus der Na-Verb. des Dicarboxyglutacon- 
saureesters u. Isopropyljodid bei 140— 160°. Nadeln aus A., F. 132— 133°. — 
z-Cyan-a-isopropylglutacorisdureester, C13H210 4N. Aus Isopropylcyanessigester, Natrium 
u. /f-Jodpropionsaureester in A., 5 Stdn.Unterhnlb 0°, 12 Stdn. bei Żimmertemp. u. 
1 Stde. auf dem Wasserbad. Zahe gelbe, schwach, aber unangenehm riechende FI. 
Kp.32195°. Hydrolyse mit 50%ig. H2S04 gibt a-Isopropylglutarsdure. Wird diese 
nach Einw. von PC15 mit Brom behandelt, so erhalt man durch Ausschiittcln der ath. 
Lsg. des Bk.-Prod. mit Sodalsg., Ansauern u. Kochen mit alkoh. KOH das Laclon der 
y-Oxy-p-methylpentan-y,e-dicarbonsaure (Prismen aus Bzl. beim Verdunsten, F. 65 bis 
67°); iiber sodaunl. Nebenprodd. vgl. Original. — a.-Isopropylacelondicarbonsdure- 
dthylester, CI2H20O5. Aus der Na-Verb. des Acetondicarbonsaureesters mit Isopropyl- 
jodid in A. Kp.s 142—143°. Riecht angenehm. Gibt rote FeCl3-Rk. Mit alkoh. KOH 
entsteht v.-lsopropiylacetondicarbo7isaure, C8H ł205, Nadeln aus A., Zers. 153°; zers. sich 
langsam beim Aufbewahren. — fS-Oxy-o.-isopropylglutarsa>ureester, C12H220 5. Aus 
a-Isopropylacetondicarbonsaureestcr mit Na-Amalgam in wss. A. Etwas zahe FI. 
Kp.10 145—146°. Die durch Hydrolyse entstehende Saure krystallisiert nicht. — Der 
Ester gibt mit PC15 bei 50° fi-CMor-a-isopropylglularsaurealhylesler (durchdringend 
riechende FI.), der mit Dimethylanilin bei 180—190° a-Isopropylglułaconsaureester 
(Kp.I5 148—150°, nicht vollig chlorfrei erhalten) liefert. Hydrolyse des a-Isopropyl- 
glutaconesters mit methylalkoh. KOH liefert ein Gemisch von cis- u. trans-Saure, 
welche durch Erhitzen mit Acetylchlorid getrennt werden. cis-a-Isopropylglviaccm- 
sdure, CgH1304. Tafeln aus verd. HC1. F. 101°. LI. in W., Chlf., Bzl., wl. in PAe. 
Nimmt in essigsaurer Lsg. kein Br auf, entfarbt aber in alkal. Lsg. sofort KMn04.
— KCgH90 3. — Irans-cc-IsopropylglutacoJisaure, G8H120 4. Federige Nadeln aus Chlf. 
Zwl. in k., II. in h. W. u. Chlf., swl. in PAe. Ba-Salz, Tafeln aus W. Verh. gegen 
Br u. KMn04 iihnlich wie die cis-Form. — Caronsdureinonomethylesier, C8H 120 4. Aus 
Caronsaureanhydrid mit einer Lsg. von Na in Methanol. Prismen aus Bzl.-Lg. F. 108 
bis 110°. Ein Vers., daraus durch Red. mit Na u. A. u. Behandlung des erhaltenen 
Lactons nach B l a n c  (Buli. Soc. chim. France [3] 33. 897 [1905]) Homocaronsaure 
zu gewinnen, lieferte fS,fj-Dimelhyladipinsaure. (F. 86°). (Journ. chem. Soc., London 
1928. 431—38. Bangalore, Indian Inst. of Science.) O s t e r t a G.

S. Keimatsu und S. Sugasawa, Studien zur Synthese von Aminosduren. VII. Syn- 
lliese des d,l-Ornithins. (VI. vgl. SuGASAWA, C. 1928. I. 1646.) Der in der 6. Mitt. be- 
schriebene y-Benzaminobutyraldehyd gibt eine krystallisierteATajy,503-Fer6., welelie sich 
in k. konz. wss. Lsg. mit KCN umsetzt zum óligen y-Benzaminobutyraldehydcyanhydrin, 
C0H5-CO-NH-[CH2]3-CH(OH)-CN. Wird dieses mit alkoh. NH40H  unter Druck 
erhitzt, so wird OH gegen NH2 ausgetauscht. Das ebenfalls ólige Aminonitril liefert 
mit Benzoylchlorid in wss. Pyridin d,l-Ornilhursaurenitril, CeH5 • CO ■ NH • [CH2], • 
CH(NH-CO-C6H5)-CN, sandige Krystalle aus A., F. 161—162°. LaCt man dieses mit 
konz. HC1 mehrere Stdn. stehen, verd. mit 2—3 Voll. W. u. erhitzt einige Stdn., so 
resultiert d-Mcmobenzoylornilhinhydrochlorid u. aus diesem mit NH4OH d,l-&-Mono- 
benzoylornithin, CcH5• CO ■ N H • [CH,J3• CH(NH2) • C02H, Schuppen aus W., F. 260°. 
Noeh einfacher erhalt man dieses aus obigem Aminonitril mit HC1. Durch Benzoylierung 
liefert es d,l-Ornithursdure, F. 185°. (Journ. pharmac. Soc. Japan 48. 10—11.) Lb.

Winston Kennay Anslow und Harold King, Neutralsalzaddiiionswrbindungen 
von Erdalkaliglutamaten und -aspartaien. Beim Kochen von Glutaminsaurehydrochlorid, 
-hydrobromid u. -hydrojodid in wss. Lsg. mit frisch gefalltem C_aCOz oder BaC03 oder 
mit den entspreehenden Hydroxyden u. folgendem Sattigen der Lsg. mit C02 werden 
aus den eingeengten Filtraten Additionsverbb. des Typus:

(C02H • CHNH„ ■ CH2 • CH2 • C02)2M • MA2 • x  h 2o 
erhalten, wo M Ca oder Ba u. A Cl, Br oder J  ist. Bei derselbcn Behandlung mit SrC03 
fallt jedoch Sr-Glutamat allein auś, da dieses Salz viel schwerer 1. ist ak  die Additions-
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verb. Das Sr-Doppelsalz kann erhalten werden, wenn Lsgg. von Sr-Glutamat in Ggw. 
iiberschiissigen Sr-Halids eingeengt werden. Mit Asparaginsaure entsteht umgekehrt 
mit Sr sofort die Additionsverb., mit Ba anscheinend nur beim Einengen des Ba-Aspar- 
tates in Ggw. von viel uberschiissigem Erdalkalihalid. Mit CaCI2 wurde keine krystalli- 
sierte Additionsverb. erhalten. — Der Vergleich der spezif. Drehung der Glutamat- 
additionsverbb. m it.den entsprechenden Erdalkali- u. Alkaliglutamaten ergab iiber- 
einstimmend, daB die Rechtsdrehung bei hohen Konzz. linka bei niedrigeren Konzz. 
wird. In etwa 2,5%ig. Lsgg. sind die Drehwerte der Ionen bei allen Verbb. ungefahr 
gleich ([ct]5)01 =  —6,3 bis —5,5°), gehen aber mit steigender Verd. auseinander. Es 
wird gefolgert, daB bei hohen Konzz., also in ungefahr gesatt. Lsg., die nichtionisierten 
Erdalkaliglutamate u. die nichtdissoziierten Additionsverbb. mit Erdalkalihaliden 
rechtsdrehend sind u. dafi mogliclierweise in der Additionsverb. die Konst. des drehenden 
Prinzips nicht verandert wird. — In  Anlehnung an die Betrachtungen von P f e if f e r  
iiber die Formulierung der Additionsverb. von Glycin mit Neutralsalzen auf Grund 
der WERNERschen Theorie wird fiir dio Glycinadditionsverb. mit CaCl2 die Elektronen- 
yerteilung folgendermaCen formuliert:

2 C1
OH _  OH OH

2 c h 3-n h 1: c :0 : +  c£  +  2Ci =  ch s.n h , : c io :C a :o i c  :CHs-NHa.
In dieser Formulierung treten 2 Elektronen eines jeden Carbonyl-O-Atoms in die auBere 
Schale des Ca-Atoma ein; die urspriinglich neutralen O-Atome werden positiv u. das 
vorher durch Ionisation des CaCI2 doppelt positiv geladene Ca-Atom wird doppelt 
negatiy geladen. Infolge dieser Ladungsneutralisation des Ca-Atoms werden die Cl- 
Ionen am O durch Oxońiumvalenzen gehalten, wobei das Ca die Koordinationszahl 2 hat:

_ __ Fiir die Formulierung der Erdalkaliglutamat- u.
01 01 -aspartatadditionsverbb. sind 2 Móglichkeiten fur

• +  ̂ + • _ die Elektronenverteilung gegeben, da in jedem
.9 i ?. • ^  • p_ • Glutamin- u. Asparaginsiiuremolekul 2 Carbonyl-

Óh " " ' "  OH O-Atome yorhanden sind. Die móglichen Formen
fiir die Additionsverb. von CaCl2 u. Ca-Glutamat, 

zwischen denen nicht entschieden werden kann, sind folgende:
, • C : CH2 • CH2 • CH • NH S • COjH ?.H

+ . ‘ 0  • . . C-CH2-CH2*C H -N H j: C /
: o : o - ^ \ o  o - .+ | _

Ca Ca °der Ca Ca p  Clte r

+ - . o  .• ; V :  . ’d -'+

C:CI-L- CBg • CH • NH, • COsH
■ c h -n h 2:c -

OH
Aus Analogiegriinden wird wahrscheinlich gemacht, daC die Cl-Ionen nicht am Ca 
koordinativ gebunden sind. — Es wird ferner eine vereinfachte Darst. der Glutamin- 
saure aus Kleber u. eine einfache Umwandlung des Hydroehlorids in die freie Saure 
angegeben.

V e r s u c h e .  Darst. der Glutaminsaure: Kleber wird in der 3-fachen Menge 
HC1 vom spezif. 0ew. 1,16 6Stdn. gekocht, die Lsg. mit Tierkohle behandelt, abgekiihlt 
u. daa ausfallende Glutaminsaurehydrochlorid durch Umkrystallisieren aus li. 20°/oig. 
HC1 gereinigt. Ausbeute zusammen mit der Mutterlauge aus 100 g Mehl 30,5 g des 
Hydroehlorids. [a] des Hydroehlorids bei verschiedenen Konzz.: c =  10,0%, [a]M01 =  
+28,63°; 7,5%, -+-28,63°; 5%, 27,45°; 2,5%, +26,85°; 1,25%, +26,28°; 0,6%, +23,54°; 
0,5%, +22,87°; 0,25%, +20,59°. Zur uberfuhrung des Hydroehlorids in die freie 
Saure wird das Hydrochlorid in etwa 18%ig. Lsg. mit der aquivalenten Menge Anilin 
Yersetzt u. die freie Saure mit demselben Vol. A. ausgefallt u. aus W. umkrystallisiert.— 
Salze der Glutamin-saure: Das Hydrobromid krystallisiert in groBen hexagonalenTafelchen, 
F. 214° (abhangig von der Art des Erhitzens), ebenso das Hydrochlorid. [a] in W. bei 
verschiedenen Konzz.: e =  10,0%, [a]5j61 =  +23,09°; 7,5%, +23,30°; 5,0%, +23,13°; 
3,0%, +22,50°; 2,0%, +22,0°; 1,0%, +20,57°; 0,5%, +18,70°. — Hydrojodid, F. 
unter Sehaumen 180—185°. Drehwerte: c =  10,0%. Mmoi — +18,64°; 7,5%, +18,39°;
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5,0%, +18,35"; 3,0%, +18,14"; 2,0%, +17,59"; 1,0%, +15,79°; 0,5%, +11,57". Die 
Drehwerte der 3 Halide fallen mit fortschreitender Hydrolyse. Durch Extrapolation 
wird bei zu vernachlassigender Hydrolyse fiir das Glutammoniumion iibereinstimmend 
fiir das Hydroehlorid [<x]M01 =  +33,4°, fiir das Hydrobromid +34,6", fiir das Hydro- 
jodid +33,4" gefunden. — Calciumglutamat, (C5H80 4N)2Ca-H20 ; kleinc hexagonale 
Platten, 11. in W. Drehwerte: c =  30,0%, [a]M61 =  +0,81"; 25,0%, —0,34°; 20,0%, 
—1,71"; 15,0%, —2,62"; 10,0%, —3,84"; 5,0%, —5,05"; 2,5%, —5,22". — Strontium- 
glutamat, (C5H80,N)2S r• 4 H ,0 ; hexagonale Platten. Drehwerte: e =  10,0%, [a]s.161 =  
—2,96°; 5,0%, —3,59°; 2,5%, —3,95°. — Bariumglutamat, (C5H80 4N)2Ba-6‘/4 H„0, 
unregelmaBigo hexagonale Platten aus konz. Lsg. Drehwerte: c =  10,0%, [a]M61 =  
—2,44°; 5,0%, —2,94°; 2,5%, —3,22°. — Lithiumglutamat, C5H804NLi; unregelmaBigo 
wasserfreie hexagonale Platten. Drehwerte: c =  10,0%, [a]M01 =  —3,01°; 5,0%, 
—4,52"; 2,5%, —5,19"; 1,25%, —5,68". — Natriumglutamat, c =  15,0%, [a]Mcl =  
—2,57"; 10,0%, —3,57"; 5,0%, —4,30"; 2,5»/0, —4,67"; 1,25%, —4,75". — Additicms- 
ilerbb. von Erdalkaliglu tam u len. Ca-Olutamal-CaCl.,, (C6H80 4N)2Ca-CaCl2-2 H20 ; hexa- 
gonale Platten u. Nadeln. 1 Teil lóst sich in 2,5 Teilen W., aus dem es unvcriindert 
umkrystallisiert werden kann. Dieselbe Verb. wird auch in Ggw. von iiberschiissigem CaCl2 
erhalten. Drehwerte: c =  33,8%, [cc]Młl =  +0,9°; 26,9%, —0,18"; 21,0%, —1,13"; 
14,9%, -2 ,02"; 10,0%, -2 ,7 " ; 5,0%, -3 ,4 0 "; 3,0%, -3 ,50"; 2,0%, -3 ,3 8 "; 1,3%, 
—3,56". — Ca-Glutamat-CaBr2, (C5H80 4N)2Ca-CaBr2-2 H20 ; hexagonale Platten. 
Drehwerte: e =  15,0%, [«]Hel =  — 2,07"; 10,0%, —2,45"; 5,0%, —2,95"; 3,75%, 
—3,0"; 1,9%, —3,0". — Ca-G lutam at-CaJ(C5H80 4N)2Ca-CaJ2-21/2 H20 ; unregel- 
maBige hexagonale Platten. — Ba-Glutamat-BaClv  (C5H804N)2Ba-BaCl2-6 H20 ; un- 
regelmafiige hexagonale Platten. Drehwerte: o =  18,0%, [a]5461 =  —1,38°; 15,0%, 
-1 ,62"; 10,0%, -1 ,90"; 6,0%, -2 ,45"; 4,0%, -2 ,4 9 "; 3,0%, -2 ,2 5 "; 2,0%, -2 ,47". -  
Ba-Glutamat-BaBrv  (C5H80 4N)2Ba-BaBr2, beim Umkrystallisieren aus W. das Tetra- 
hydrat; hexagonale Platten. Drehwerte des anhydr. Salzes: c =  20,0%, [a]5461=  —1,41"; 
15,0%, —1,74"; 10,0%, —2,03"; -5,0%, —2,38"; 4,0%, —2,34"; 3,0%, —2,49". — Ba- 
Glutamat-BaJ2, (C5H80 4N)2Ba • B aJ2 • 6 H20 ; unregelmiiBige Krystallo. — Sr-Glutamat- 
SrCl2, (C5Hs0 4N)2Sr- SrCl2-12 HaO; Tafelchcn. — Sr-Glutamat, (C6H80 4N)2Sr- 4V2 H20 ; 
Jechteckige Platten. — Sr-Glutamat-SrBr^, (C5H80 4N)2Sr-SrBr2- l l  H20 ; Nadeln. — 
Sr-Glutamat-SrJt , (C5H804N)2Sr-SrJ2-7 H2G; hexagonale Platten. — Mit Li2C03 wurde 
ausschlieBlich Li-Glutamat erhalten. — Additionsverbb. von Glutaminsaure bzw. dem 
Hydroehlorid mit CaCl2 wurden nicht erhalten. — Addiiionsuerbb. von Erdalkaliaspar- 
taten. Sr-Asparlat-SrĆl2, (C4H„04N)2Sr-SrCl2-2 H20 ; mikrokryst. Pulver. — Ba- 
Aspartat gab mit sehr viel uberschiissigem BaCl2 eine krystallisierte,’ aber keine ein- 
heitliche Additionsverb. Mit Ca-Aspartat u. CaCl2 konnte kein krystallisiertes Prod. 
mit iiąuimol. Mengen erhalten werden. (Biochemical Journ. 21 [1927]. 1168—78. Hamp- 
stead, National Inst. f. Med. Res.) LOHMANN.

Robert Keith Cannan und Bert Cyril James Gabriel Knight, Die Dissoziations- 
konstanten von Cystin, Cystein, Thioghjkolsaure und a-Thiotnilcltsaure. Die Messungen 
wurden beim Cystein, bei der Thioglykolsaure u. der a-Thiomilchsdure mit der H2- 
Elektrode ausgefuhrt, bei Cystin erwies sich nur dieMethylenblau-MethylenweiBelektrode 
ais geeignet. Ais scheinbare Dissoziationskonstanten wurden gefunden (Temp. 30") fiir 
Thioglykolsaure in  0,1- bzw. 0,01-m Lsg. fiir pK, =  3,4 bzw. 3,5, fur pK,_ =  10,0 bzw. 
10,2, fiir a-Thiomilchsiiure in 0,025- bzw. 0,01-m. Lsg. fiir pK, =  3,6 bzw. 3,7, fiir 
pK/2 =  10,3 bzw. 10,3, fiir Cystein in 0,1 bzw. 0,02-m. Lsg. fiir pK/[ =  1,86 bzw. 1,96; 
fiir pK/j =  8,14 bzw. 8,18, fiir pK, =  10,34 bzw. 10,28, fiir Cystin in 0,02-m. Lsg. fiir 
pK/ =  <1,0, fur pK, =  1,7, fiir pK, =  7,48, fiir pK, =  9,02. (Biochemical Journ. 21
[1927]. 1384—90. London, Dep. of Physiol. a. Biochem., Univ. Coli.) L o h m a n n .

Shigeru Komatsu und Choji Tanaka, Einwirkung von iiberhitztem Wasser auf 
Zuckerarten. Es werden die Veranderungen untersucht, die l-Xylose, l-Arabinose,
l-Rhamnose, d-Glucose, d-Galaktose, d-Fructose, a-Methylglucosid, Saccharose, Maltose 
u. Lactose beim Erhitzen der 2%ig. wss. Lsgg. auf 120 oder 150° eriabren. Nach 
langerer Rk. werden Furfurolgeh., Red.-Vermogen, Drehung u. SauTegeh. der Lsgg. 
untersucht. Aus den Monosacehariden entstehen zunachst saure Prodd., dann Furan- 
kórper [im Original ais Pyronkórper bezeichnet. D. Ref.], darauf erfolgt einerseits 
Polymerisation dieser Stoffe zu Huminkorpem, andererseits Zerfall in neue Sub- 
stanzen von saurer Natur. Die Beteiligung der Carbonylgruppe an diesen Yorgangen
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zeigt sich bei Verss. mit Mannit, der beim Erhitzen mit W. auf 150° (6 Stdn.) njcht 
merklich vcrandert wird, u. bei den Vcrss. mit a-Methylglucosid u. Saccharose, bei 
dencn aus den Anderungen von Rotation u. Red.-Yermógen auf eine den oben er- 
wahnten Zerss. yorhergehende Hydrolyse zu schlieBen ist. — Die Zers. der Zucker 
durcli iiberhitztes W. steht in keinem Zusammenhang mit der pn der betreffenden 
Lsgg. — Die Furfurolmengen sind bei dem Verf. der Vff. erheblich niedriger ais bei 
der Salzsauremethode von TOLLENS, gehen aber mit den hiernach erhaltenen parallel; 
z. B. erhalt man aus Xylose, Arabinose u. Rhamnose naeh T o l l e n s  58, 48, 35—40%, 
mit W. von 150° in 20 Stdn. 23, 13 u. 9% Furfurol. — Furfurol wird durch Erhitzen 
mit W. auf 150° teils in Huminsubstanzen, teils in- saure Prodd. umgewandelt. — Die 
yon den Vff. erhaltenen Huminstoffe sind den beim Kochen von Zuckern mit Sauren 
oder Alkalien erhaltenen Prodd. sehr ahnlich. (Sexagint. Collection of Papers dedicated 
to Yukichi Osaka, in celebration of his 60. Birth-day, Kyoto 1927. 1—12.) Os t e r t a g .

Choji Tanaka, Finuńrkung von uberhitztem Wasser auf Zuckerarten. II. (I. vgl. 
vorst. Ref.) Wiederholung einiger der dem vorst. Ref. zugrundeliegenden Verss. in 
gróBerem MaBstab. — Aus Fructose (F. 95—100°, [a]D20 =  —92,0°) entstehen eine 
schwarze Hwninsnbslanz mit 65,7% C u. 4,35% H, Ameisensaure [Pb(CH02)2], 
Ldmlinsaure (F. 32—33°, np25 =  1,4363), Oxymethylfurfurol (Kp.12 154—155°, Nadeln,
F. 32—33°, iiD25 — 1,5507, Phenylhydrazon, F. 140—141°, Semicarbazon, F. 196 bis 
197°; Ag20  liefert OxybrenzscMeimsaure, C6H604, F. 163°; H N 03 [D. 1,15] liefert 
Dehydrobrenzschleimsaure), Difurfuryldimethylather, C12Hjn05 (Nadeln aus Essigester,
F. 112—113°, Phenylhydrazon, F. 139°, Semicarbazon, F. 254—255°); ein Teil der 
Fructose bleibt unverandert. — Glucose (F. 146°, [o;]d25 =  +52,5°) liefert Ameisen
saure, Layulinsaure, Humussubstanz u. Oxymcthylfurfurol in geringerer Menge ais 
Fructose, aber das GewichtsYerhaltnis unter den einzelnen Stoffen ist bei Glucose 
u. Fructose annahemd dasselbe. Das gleiche gilt mutatis mutandis fiir Saccharose 
(F. 183°, [a]D23 =  +66,5°). — Ithamnose. Durch Hydrolyse des Myricełrins aus 
der Rinde des Yamamomobaums (Myrica rubra S; u. Z.). F. 98°, [oc]d22 =  +8,5°. 
Liefert eine Humussubstanz (69,99% C, 5,43% H), Ameisensaure, Methylfurfurol 
C6H60 2 u . vielleicht Methylfurancarbonsaure oder Dihydromethylfurancarbonsaure. —  
Xylose (F. 144°, [oc]d22=  -f-18,50) liefert eine Humussubstanz (67,65% C, 4,46% H), 
Ameisensaure, Furfurol C5H.,03 u. Brenzschleimsa/ure (F. 133°). — Zur Ńachpriifung 
der im vorst. Ref. gemachten Annahme iiber das Verh. der Furfurolderiw. -\vurde 
die Einw. von W. bei ca. 160° auf Oxymethylfurfurol, Methylfurfurol u. Furfurol 
untersucht. Oxym/dhylfurfurol liefert Humussubstanz (66,77% C, 4,58% H), Ameisen
saure [Pb(CH02)2], Lamdinsaure, ferner noch etwas Humin-saure (62,42% C, 4,61% H).
— Methylfurfurol (Kp. 186—187°) liefert etwas Harz, wenig Ameisensaure u. sehr 
wenig einer nichtfliiehtigen Saure von unbekannter Natur. — Furfurol (Kp. 161—162°) 
liefert Humussubstanz (69,80% C, 4,41% H), Brenzschleimsaure (F. 133°) u. etwas 
fliichtige Saure. — Wahrend die Humusstoffe aus Hexosen, Methylpentosen u. Pen- 
tosen in ihrer Zus. erheblich untereinander abweichen, sind die aus Hexosen u. Oxy- 
methylfurfurol einander ziemlich ahnlich, dies spricht fiir die Annahme, daB die 
Furanderiw. ais Zwischenprodd. der Huminbldg. aus Zuckem auftreten. (Sexagint. 
Collection of Papers dedicated to Yukichi Osaka, in celebration of his 60. Birth-day, 
Kyoto 1927. 13—26.) Os t e r t a g . '

Wilhelm Weltzien und Gerhard zum Tobel, Die O xy dali on der Alkalicellulose 
mit gasformigem Sauerstoff. III. Mitt. (II. vgl. C. 1928. I. 31.) Die Arbeit deckt 
sich zum groBten Teil mit der 2. Mitt. Mit NaOH vorbehandelte Baumwolle u. 
Kupferseide werden durch Sauerstoff bei 60° oxydiert. Bei mittleren Konzz. erreicht 
die Rk.-Geschwindigkeit ein Maximum, sie ist abhiingig von der Konz. der Tauch- 
lauge. Die aufgenommene O-Mcnge ist abhangig von der Konz. u. von der Menge 
des auf der Faser yorhandenen Natriumhydroxyds. Auf 1 Atom aufgenommenen O 
kam ungefahr 1 Mol. Alkali, die Halfte des Alkalis wird zup-Kohlensaurebindung ver- 
braucht. Das Verhaltnis von gebildeter C02 zum aufgenommenen O (1 C02: 2 0 2) 
andert sich kaum im Laufe der Rk. In einer Atmosphare von Stickstoff tr itt  eine 
gleichbleibende Erhóhung der Alkalilóslichkeit ein, aber die Cellulose bildet keine 
sauren Spaltungsprodd. Cber die Verhaltnisse bei der Vorreife ergibt sich, daB eine 
Mitwrkg. von O nieht ausgeschlossen ist, daB aber doch ein techn. brauchbarer Effekt 
auch ohne O erreicht wird. (Seide 32. [1927]. 371—77. 414—17.) M ic h e e l .

Y. Heda und K. Hata, Untersuchungen iiber Formylcdlulose. I. Ober die Bildung 
der Formylcellulose. Vff. untersuchen die Herst. der Formylcellnlose aus Hydro-
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cellulose naeh GIRARD u. aus aus Yiscose regenerierter Cellulose durch Behandlung 
mit 100°/oig. Ameisensiiure bei Ggw. von H2S04 u. studieren weiter den EinfluB der 
H2S04-Mengen auf die Ausbeute an Formylcellulose. Die Resultato sind in einer 
Kurve dargesteilt. (Cellulose Industry 4.1—2. Kanazawa, Teohn. Hochseh.) BRAUNS.

Geza Szelenyi und Alexander Gomory, Beitrdge zu der trockenen Destillation 
der Ligninę des Buchen-, Eichen- und Birkenholzes. Vff. isolierten die Ligninę aus 
Buchen-, Eichen- u. Birkenholz durch HC1 (1,225), dest. sie aus einem elektr. geheizten 
Rohre aus Jenaer Glas u. bestimmten Methylalkoliol, Aceton, Essigsaure, sowie Teer, 
Gase u. ICohle. Die Destillate gliehen qualitativ denen aus Fichtenholzlignin, quantitativ 
war die Ausbeute an Methylalkohol bei Eichen- u. Buchenlignin um ea. 66%. bei Birken- 
lignin ca. 14% hóher ais bei Eichten- u. Aspenholzlignin; die Ausbeute an Essigsaure 
war die gleiche wie bei diesen. An Teer wurden aus Buchenlignin ea. 30%, bei Eichen- 
lignin 23%> bei Birkenlignin 40% weniger erhalten, ais Eichtenlignin ergibt. Die Menge 
des in den Destillaten gefundenen Methoxyls betrug bei Buchen- u. Eichenholz 10,15%, 
bei Birkenholz nur 7,9% des im ursprunglichen Lignin bestimmten Methoxyls. (Brenn- 
stoff-Chem. 9. 73—77. Budapest, Botan. Inst. der Techn. Univ.) B o r n s t e in . .

Albert Brewin und Eustace Ebenezer Turner, Die relatire lieaklionsfdhigkeit
einiger Chlor-, Brom- und Jodnitrobenzole. (Ygl. L e  F e v r e  u . T u r n e r , C. 1927.
II. 935.) Verss. iiber die Rk.-Fahigkeit von Halogennitrobenzolen gegen Piperidin 
ergaben, daB Br in o- gegeniiber Br in p- viel schwacher aktiviert ist ais Cl in o- gegen 
Cl in p-, wiihrend J  in o- gegeniiber J  in p- kaum verstiirkte Rk.-Eahigkeit zeigt. 
Bei Verss. iiber die Verteilung von Piperidin zwisehen molekularen Mengen zweier
1-Halogen-2,4-dinitrobenzole oder zweier l-Halogen-2-nitrobenzole ergaben sich die 
Verteilungsverhaltnisso Cl: Br =  1,75: 1, B r: J  =  1: 2,22, J : Cl =  1: 6,83 (fiir dio 
Halogendinitrobenzole) u. Cl: Br = 0 ,6 :1 ,  Br: J =  1,5:1, J :C 1 =  1:5,4 (fur die 
o-Halogennitrobenzole); die Resultate lassen sich nicht einheitlich deuten. (Journ. 
chem. Soc., London 1928. 332—34.) Os t e r t a g .

Albert Brewin und Eustace Ebenezer Turner, Der Meclianismus der Aktiuierung 
von Halogenatomen durch eine im gleichen aromatischen Kem anwesende Nitrogmppe. 
(Vgl. vorst. Ref.) Theoret. Betraehtungen iiber die Vorgange beim Ersatz von Halogen 
in Halogennitrobenzolen durch OR oder NRR'. (Journ. chem. Soc., London 1928. 
334—37. London, Univ.) Os t e r t a g .

Walter Broeker, Uber Phenol- und Kresol-, insbesondere m-Kresolabkommlinge 
des Phosphortrichlorids und Phosphorlhiochlorids. (Vgl. C. 1927. II. 51.) Phenol, 
o- u. m-Kresol setzen sich leicht, p-Kresol sehr leicht mit Phosphortrichlorid um. 
Die entstehenden Verbb., die neutralen Ester der phosphorigen Saure mit Phenol 
oder Kresol, die Mono- u. Dichloride, sind farblose, leicht bewegliche, stark licht- 
brechende Fliissigkeiten, die sehr empfindlich gegen Luftfeuchtigkeit sind; sie liegen 
in monomolekularem Zustande vor. Durch Anlagerung von Sehwefel entstehen die 
Abkómmlinge der Thionphosphorsaure, wasserhelle, stark lichtbrechende Eltissigkeiten, 
teils feste Kórper, die bestandiger sind ais die Deriw. der phosphorigen Saure. Bei 
den Deriw. der Thionphosphorsaure fand Vf. die Beobachtung von W. AUTENRIETH 
u. W. Me y e r  (C. 1925. II. 804) bestatigt, daB die Geschwindigkeit, mit der an Phosphor 
gebundenes Chlor reagiert, mit Einfiihrung von Aroxylgruppen abnimmt.

V e r s u c h e .  In einem trocknen Kolben, der in doppelt durchbohrtem Kork 
ein Gaszuleitungsrohr u. einen RuckfluBkiihler mit CaCl2-Rohr tragt, yersetzt man 70 g 
PC13 mit 54 g m-Kresol. Es findet Rk. unter HCl-Entw. statt. Naeh der durch Er- 
warmen unterstiitzten Umsetzung ist eine farblose Fl. im Kolben, die der fraktionierten 
Dest. im Y a k u u m  unterworfen wird. Ais Hauptbestandteil der ersten Fraktion wird 
gcwonnen: Phosphorigsaure-m-tolylesterdichlorid, C7H70C1,P =  m-CH3 • C6H4 • O • PC12, 
Kp-ij 114°, raucht an der Luft u. zersetzt sieli heftig mit W. — In der zweiten Fraktion: 
Phosphorigsaure-di-m-tolylesterchlorid, C14HI40 2C1P, Kp.n 198°. — In der dritten 
Fraktion: Phosphorigsaure-tri-m-tolylester, C21H210 3P, Kp.i2 248—250°. — Thion- 
•phosphorsaure-m-tolylesterdichlorid, C.H,OCl2SP=(m-CH3'CaH4' 0)PSC12, Kp.12 138°. -— 
Thimiphosphorsaure-di-m-lolyleslerchlorid, Ci4Hi40 2C1SP, aus A. feine Nadeln, F. 33 
bis 34°, Kp.u  218°. — Thionphosphorsdure-tri-m-tolylester, C21H210 3SP, aus A. glanzende 
Nadelehen, F. 40—41°, Kp.12 270—272°. (Journ. prakt. Chem. [2] 118. 287—94. 
Marburg, Univ.) " F i e d l e r .

L. Lewin, Uber Oxydalion von Sulfiden mittels Benzoylhydroperoxyd. I. Mitt. 
Durch Einw. von Benzoylhydroperozyd (I) werden Sulfide quantitativ zu Sulfonen 
oxydiert. Das Fortschreiten der Rk. wird durch Best. des iiberschussigen I festgestellt.
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Da sich I nach Zugabe von K J  u. Best. des ausgeschicdencn J durch Na-Thiosulfat 
titrimetr. bestimmen laflt, so ergibt sich fiir viele Sulfide eine neue, beąueme ąuanti- 
tativc Analysenmetliode anstatt der umstandlichen Verbrennung. Oxydiert wurden 
folgende Sulfide: a ,a '-Diclilormethylsulfid, C1CH2-S-CH2C1, K p .18 57—58°, Kp. 156°. — 
P,[l'-Dicldorathylsulfid, CH2C1-CH2 - S- CH2-CH,Ć1, Kp.13 104—105°. —- Diphenylmlfid, 
Kp.ll65 134—135°, Kp. 292—293°. — Dibenzylsulfid, nach Ma r k e r  (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 26 [1893]. 2816) aus Benzylchlorid u. Na2S, wciBe Krystalle, F . (im Original 
Druckfehlcr Kp.) 49—50°. — Die Oxydationswerte sind in Tabellen zusammengestellt. 
(Journ. prakt. Chem. [2] 118. 282—86. Moskau.) F i e d l e r .

Wallace Frank Short, Die Umlagerung von Benzylphenylather. Wird Benzyl- 
phenylather in Ggw. von ZnCl2 auf 225° oder unter Durchleiten von HC1 auf 180° 
erhitzt, so erfolgt eine heftige Rk., es entstchen Plienol, o-Oxydip}tenylmetfmn (F. 54°, 
Plienylurethan, F. 118°) u. p-Oxydiphenylmethan (F. 84—84,5°, gibt p-Methoxybenzo- 
phenon, F. 61—62°) u. hoher sd. Prodd. Die Rk. yerlauft wahrscheinlich analog der 
HOFMANNschen Umlagerung von Alkylanilinen, unter intermediarer Bldg. von Benzyl- 

_ehlorid. (Journ. chem. Soc., London 1928. 528. Auckland [Neuseeland], Uniy. 
Coli.) OSTERTAG.

Oscar L. Brady und Brian E. M. Miller, Die Nitrierung des Benzaldozims und 
einiger seiner Derivate. a-Benzaldoxim liiBt sich mit HN03 (D. 1,42) u. rauchender 
HoSOj (10% S03) unter einiger Vorsicht nitrieren; es entstehen etwa 30% der Theorie 
an m-Nilrobenzaldoxim (F. 120° aus Bzl.-PAe.); o- u. p-Verb. liefien sich nicht nach- 
weisen. Dasselbe Verh. zeigt das schwer nitrierbare, reaktionstriige O-Methylbenzal- 
doxim, aus welchem geringe Mengen 0-Methyl-m-7iitrobenzaldoxim erhalten wurden. 
Auch aus N-Methylbenzaldoxim bildet sich ausschlieOlich N-Methyl-m-nitróbenzaldoxim 
(F. 117° aus Bzl.). Bei k e r n s u b s t i t u i e r t e n  Ben z a l d o x i me n  vcrlauft die Sub- 
stitution wic bei den zugehórigen Aldehyden. a-p-MetJioxybenzaldoxim gibt 3-Nitro-
4-methoxybenzaldoxim. a.-0-Meihyl-p-meHioxybenzaldoxim liefert je nach Bedingungen 
entweder 0-Methyl-3,5-dinilro-4-methoxybenzaldoxim, C3H90 6N3 (Nadeln aus Aceton 
u. W., F. 129°) oder 0-Methyl-3-nitro-4-melhoxybenzaldoxivi (nicht vóllig rein, F. 116 
bis 117° statt 120°) ais Hauptprod. a.-3,4-Methylendioxybenzaldoxim gibt 6-Nitro-
3,4-methylendioxybenzaldoxim (Krystalle aus Bzl.), das 0-Mełhylderiv. liefert O-Methyl- 
6-nilro-3,4-metliylendioxybenzaldoxim (F. 147° aus verd. A.). a-Fanillinoxim liefert
5-Nitro-3-methoxy-4-oxybenzaldoxim. (Journ. chem. Soc., London 1928. 337—42. Lon
don, Univ. Coli.) Os t e r t a g .

C. V. Gheorghiu und B. Arwentiew, Ober die Kondensalion von Methylisobutyl- 
kelon mit Benzaldehyd. Wie H a r r ie s  u . Mu l l e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 35 [1902]. 
966) festgestellt haben, cntsteht bei der Kondensation von Benzaldehyd mit Methyl- 
athylketon unter dem EinfluB von NaOH a-Benzalmethylathylketon, C6H5-CH: 
CH-C0-CH2-CH3, unter dem EinfluB von HC1 dagegen y-Bcnzalmethylathylketon, 
C6H5-CH: C(CH3)-CO-CH3. Durch HC1 wird also die Methylengruppe aktiyiert. 
Dasselbe geschieht durch eine der Methylengruppe benachbarte negative Phenoxygruppe. 
Vf. untersucht, ob auch andere Radikale eine Anderung der Reaktionsfahigkeit der 
Methylengruppe bewirken. Eine geringere Reaktionsfahigkeit der Methylengruppe 
im Methylisobutylketon gegeniibcr dem Methylathylketon lafit sich voraussehen, u. 
man erhalt tatsiichlich bei der Kondensation mit Benzaldehyd sowohl mit Alkali wie 
mit HC1 dasselbe Prod., namlich a-Benzalmethylisobutyllceton, CJ3H160 =  C6H5-CH: 
CH-CO-CH2-CH(CH3)2. Nach 2 Destillationen bildet es eine hellgelbe FI. von aromat. 
Geruch, Kp.32 179—183°, Kp. iib< r 260° Zers., 11. in A., A. u. Bzl., mit W. nicht misch- 
bar; d 1*'1, =  0,9781, nu18 =  1,5570. Durch Oxydation mit KMnO.„ bildet sich Benzoe- 
saure u. Isovaleriansaure unter C02-Entw. Das Keton addiert in CS2 2 Atome Brom unter 
Bldg. yon lsobulyl-[f}-phenyl-y.,fl-dibromuiliyl\-keton, C13Hi6OBr2, Krystalle (aus A.), 
„  TT F. 101°. — Semicarbazon, Cn.HjgON,, Pris-
C3H5• C(: NOII)■ CH2• C C.CH(CH3)2 men> 167°. — Oxim, von einem Neben- 

I  X . O • O • N prod. (F. 141—142°) begleitet, schweres,
rotgelbes 01, das sich nicht rein isolieren 

lieB u. deshalb durch Behandeln mit Na-Nitrit u. Eg. in Oximidobenzoylmethyliso- 
propylglyoximhyperoxyd, C13H150 3N3 (I) uberfuhrt wurde. Aus Methylalkohol gelbrote 
Krj'stalle, F . 182°, Zers. (Journ. prakt. Chem. [2] 118. 295—302.) F i e d l e r .

Karl Kiirschner, Die Darstellung groperer Mengen von Vanillin aus Sulfitablauge. 
Vf. ist auf Grund des gleiehen Verh. von Lignin u. Coniferin bei der Sublimation zu 
der Oberzeugung gekommen, daB der Hauptbestandteil des Fiehtenlignins ein poły-
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merisicrtes Coniferin ist (Zur Chemie der Ligninkórper, F. Enke, Stuttgart, 1925). 
Fichtenlignin liefert beim Erhitzen Sublimate von Vanillin Vanillinsaure. Verss., 
ob Vanillinbldg. aus Lignin aueh bei niedrigeren Tempp., etwa bei 100°, erzielt werden 
konne, waren erfolgreich. Zur Bestatigung seiner bei der Sublimation der Ligninę 
erhaltenen Ergebnisse nimmt Vf. ais Ausgangsmaterial die Sulfitablauge, die durch 
Luftsauerstoff oxydiert wird. Die besten Ausbeuten an Vanillin ergaben sich, wenn 
neutralisicrtc, auf etwa 3/.i ihres Vol. eingedampfte Sulfitablauge mit der gleichen, 
hochstens doppelten Menge ihres Trockengehalts an Alkali versetzt u. ohne Zusatz 
von Sauerstoffubertragcrn unter Luftdurehleitung 11/2—2 Stdn. im Kochen erhalten 
wurde. Nach dem Kochen wird mit vcrd. H 2S04 ncutralisiert, wobei ein brauner 
Nd. ausfallt. Die Hauptmenge des gebildeten Vanillins befindet sich in der Lsg. 
Es wird eine ausfuhrliclic Beschreibung des Verf. u. der Reinigung des gewonncnen 
Vanillins gegeben, sowie Angaben iiber Ausbeuten an Rohvanillin u. die colorimetr. 
Messungen des gebildeten Vanillins gemacht. (Journ. prakt. Chem. [2] 118. 238—62. 
Briinn, Deutsche Teehn. Hochsch.) F i e d l e r .

Henri Moureu, Ober die Tautomerie der a-Diketone. Konstitution der beiden 
Formen des Methylbenzylglyoxals. (Vgl. C. 1928. I. 1766.) Die leiehte Umwandlung 
der Isomeren A (fl.) u. B(fest) des Methylbenzylglyoxals laBt enge Beziehungen zwischen 
den Strukturformeln beider vermuten. Fiir eines derselbcn konnte vielleicht Formel 
C6H5 ■ CH• CH • CO ■ CH, in Frage kommen. Das von W e it z  u . S c h e f f e r  (C. 1922.

*—0 —i
I. 24) beschriebene eine geometr. Isomere dieser Formel ist von A u. B verschieden. — 
Dagegen hat Vf. gefunden, daB die von denselben Autoren (C. 1922.1. 26) beschriebene 
Verb. von der angeblichen Formel CHO ■ CH(C6H5) • CO • CH3 mit B ident. ist. Das 
,,Phenylhydrazon“ genannter Autoren von F. 171° ist jedenfalls ident. mit dcm von 
DUFRAISSE u. MOUREU (C. 1928. I. 334) beschriebenen Phenylosazon von F. 174 
bis 175°. Ein /J-Ke ton aldehyd obiger Formel sollte mit Phenylhydrazin ein Pyrazol 
liefern. Da sich B ferner mit o-Plienylendiamin zum Methylbenzylchinozalin, F. 57 
bis 58°, kondensiert, so ist es ein a.-Diketon. — Da A dasselbe Osazon u. Chinoxalin 
liefert, so miissen A u. B Ketoenolisomere sein. B ist oxydabel an der Luft, 1. in 
Alkalien, bildet sofort mit FeCl3 ein braunes Fe-Salz, mit SbCl3 ein krystallisiertes 
Sb-Salz (F. 184—185°), ferner ein Benzoylderiv. (F. 82—83°), entwickelt mit Gr ig - 
NARD-Beagens ca. 80% der berechneten Menge Gas u. addiert in der Kalte sofort 
1 Br2. A addiert kein Br, rcagiert langsam mit FeCl3 u. SbCl3 u. entwickelt mit 
GllIGNARD-Rcagens nur ca. 18% Gas. Demnach diirfte A das echle Dikelon, C6H6 • 
CH2-CO-CO-CH3, u . B eines der beiden stereoisomeren <x-Oxybenzalacelone, C6H5- 
CH: C(OH)-CO-CH3, scin. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 503—05.) Lb.

Panchapakesa Krishnamurti, Die Vereinigung von Benzoylacetonitril mit or- 
ganischen Basen in Oegenuart von Salicylaldehyd. (I. vgl. C. 1927. II. 1577.) Es 
werden Verbb. aus Anilin, p-Toluidin u. as-m-Xylidin beschriebcn, die den 1. o. be
schriebenen Piperidinderiw. entsprechen. Etwas Piperidin erleiehtert die Rk., o- u. 
m-Toluidin reagieren nicht. — p-Toluidinverb., C16H16ON2. Aus Benzoylacetonitril 
u. p-Toluidin in absol. A., der etwas Salicylaldehyd u. Piperidin enthalt. BlaBgelbe 
Prismen aus A. F. 182°. C16H16ON2 HC1. Nadeln. F. 194—195°. Dibenzoyl-
deriv., C30H210 3N2. BlaBgelbe Nadeln aus A. F. 166°. lsonitrosoderiv., C16H]50 2N3. 
Bldg. mit HC1 u. NaN02; man versetzt nach einigen Min. mit iiberschuss. NaOH. 
Orange Tafeln aus A. F. 158°. AgCI6H140„N3. Hellrótlicher Nd. —• Anilinverb.,
C,5H14ON2. Hellgelbe Prismen aus A. F. 163°. HCl-Salz. Tafeln. F. 94—95°. — 
Dibenzoylverb., C^H^OsN,. Schwachgelbe Nadeln aus A. F. 168°. — Isonitroso- 
verb., C]jH130 2N3. Blutrote Tafeln aus A. — as-m-Xylidinverb., C17HJ8ON2. Tafeln 
aus Bzl. F. i45—146°. Benzoylverb. Nadeln aus A., F. x53°. Jsonitrosoverb. Gelbe 
Tafeln, F. i50—151°. (Journ. chem. Soc., London 1928. 415—17. Kalkutta.) Os t .

R. Cornubert, a,a'-DimethylcycloJiexanone. (Vgl. C. 1928. I. 1860.) Das Gemisch 
genannter Ketone wurde nach KÓTZ u. BLENDERMANN (Journ. prakt. Chem. [2] 
88 [1913], 257) dargestellt u. mittels der Oxime zerlegt. Erhalten: Oxim A, F. 119°, 
u. Oxim B, F. 64—65° (klar erst bei 69°), ersteres wl., letzteres sil. in k. CH3OH, dalier 
leiclit trennbar. Auffallend ist, daB das Mengenverhaltnis beider zwischen 0 u. 100% 
wechseln kann. Es liegen die beiden von ZELIKSKY (Ber. Dtsch. chem. Ges. 30 
[1897], 1543) beschriebenen Oxime vor. Beide WTirden in die Ketone iibergefuhrt. 
A hydrolysiert sich erst von 60° ab, B schon bei 25—30°, wobei eine Triibung aller- 
dings erst bei 60—65° yerschwindet. B enthalt also etwas A. Erhalten: Keton A,



2 0 8 4 D . Or g a n is c h e  Ch e m ie . 1 9 2 8 . I .

Kp.41 85°, D .18 0,914, nDis =  1,4486. Keton B, Kp.,n 80,5°, D.la 0,911, nD« =  1,4482.
— Beide Kotone lieforten mit Benzaldehyd u. HC1 mit quantitativer Ausbeute die- 
selbe ,,Tetrahydropyronverb.“ Ct2H2i0 2 von F. 175°, Kp.20 271°, in beiden Fallen 
verunreinigt durch sehr wenig einer isomeren Verb. von F. 216°, wahrcnd friiher 
( H a l l e r  u. C o r n u b e r t ,  C. 1925. II. 2142) das einzig bekannte Keton A eine Verb. 
von F. 197—198° gegeben hatte. — Aus beiden Ketonen wurden sodann wieder die 
Oxime dargestellt. In Ggw. von Na-Acetat lieferte Keton A je 50% Oxim A u. B, 
Keton B 85% Oxim B u. 15% Oxim A. In Ggw. von uberschiissiger NaOH lieferte 
Keton A nur Oxim A, Keton B 80% Oxira A u. 20% Oxim B. Durch Dest. erleiden 
die Oxime keine Veranderung. — Beide Kotone gaben — abweichend von ZELINSKY — 
e i n Semicarbazon, F. u. Misoh-F. 196—197°. — Man kennt also jetzt ron a,a'-Di- 
methylcyclohexanonen je 3 Tetrahydropyronverbb. u. Oxime. Das dritte Oxim 
von F. 86° (trans-Verb.) vgl. SKITA (C. 1924. I. 39). (Compt. rend. Acad. Sciences 
186. 585—86.) L in d e n b a u m .

John Alexander Mc Rae und Richard Helmuth Fred Manske, Die Alkylierung 
von a-Cyaji-fi-alkylacrylscmreestem und von a-Phenyl-fi-alkylacrylsdurenilrilen. Die 
Konst. der Alkylderiw. des Cyclohexylidencyanessigesters u. einiger analoger Verbb. 
wies bisher bezuglich der Lago der Doppelbindung einige Unsicherheiten auf. Durch 
Unterss. an a-Cyan-^-alkylacrylsaureestern u. durch Ozonisierung des Cyclohexyliden- 
cyanessigesters u. einiger Alkylderiw. ergaben sich Beweise fiir eine im Lauf der 
Alkylierung eintretende Verlagerung der Doppelbindung. Aus vergeblichen Verss., 
Cyclohexylidenphenylacetonitril zu alkylieren, u. aus der leichton Anlagerung von 
HCN an diese Substanz liiBt sich auf die Konst eines wahren Cyelohexylidenderiv. 
schlicBen.

a-Butyl-A 1-cyclohexenylcyanessigester, C15H230 2N (I, R =  C4H0). Aus Butyl- 
jodid u. der Na-Verb. des Cyclohexylidencyanessigesters. Kp.ls 163—164°. Ab-
1 °H s< c h ? ' CC H >C  ■ CR(CN) . CO, • C,H8 II  C H ,< °g * ; Q ^>C(CN ) • C H (C W  • CN 
sorbiert Br, doch bildet sich leicht HBr. HCN wird nicht addiert. Ozonspaltung 
liefert Adipinsaurehalbaldehyd (mit HN03 Adipinsaure) u. Butylcyanessigester (mit 
alkoh. KOH Butylmalonsaure). — a- Athyl-A 1-cyclohexenylcyanessigester, C13H190 2N 
(I, R =  C2H6). Analog mit C2II5J . Kp.22 168°. Bei der Ozonspaltung entsteht 
Adipinsaure. — Heptylidencyanessige&ter, CH3-[CH2]5'CH: C(CN)-C02C2H5. Aus 
Heptylaldehyd u. Cyanessigester mit Piperidin. Kp.13 152—154°. Gibt mit Na u. 
Butyljodid aL-Cyan-tt-butyLAP-nonylensaureathylester, C1GH,^02N =  CH3-[CH2]4-CH: 
CH-C(C4H8)(CN)-C02C2H6. Kp.u  154—156°. Addiert in CCl4-Lsg. rasch Br, liefert 
aber kein reines Dibromid, HBr entsteht nur bei langer Einw. Ozonisierung liefert 
Capronaldehyd (Semicarbazon, F. 106°), Butyloyanessigester (daraus Butylmalonsaure,
F. 102°) u. Ameisensaure. — Cydohexylidenphenylacetonitril. F. 28°, Kp.12 176—178°. 
Alkylierungsverss. vgl. Original. Beim Kochen mit KCN in wss.-alkoh. Lsg. ent- 
stcht l-Cyancyclohexylphenylacetonitril, C25HleN2 (H) (Krystalle aus A., F. 258°, zers. 
sich von 264° an), welches mit 90%ig. H2S04 auf dem Wasserbad ein Gemisch von 
Amid u. Imid, bei weiterer Einw. von KOH eine schwer zu reinigende Saure liefert. — 
a-Phenyl-t3-n-hexylacrylsaurenitril, C15H19N. Aus Heptylaldehyd u. Phenylaceto- 
nitril mit Na in absol. A.; man halt 6 Stdn. in Kaltemischung u. bringt iiber Nacht 
auf Zimmertemp. K p .13 168—170°. HCN wird angelagert, doch erfolgen Nebenrkk. 
(Journ. chem. Soc., London 1928. 484—91. Kingston [Canada], Queens Univ.) O ST.

Paul Levy, Ein kurzer Bdtrag zur Geschićhte der Abietinsaure. (Vgl. C. 1927.
II. 2298.) Bemerkungen zur Arbeit von H. W i s l i c e n u s  (C. 1928. I. 1152) iiber die 
Anwendung der Partialdruckdest. ,,hoehmolekularer“ Stoffe u. Stoffgemenge mit hoch 
(iberhitztem Wasserdampf zur „Demolierung*1 hoeh„komolierter“ Stoffe, besonders 
zu den Ausfiihrungen iiber die Darst. von Abietinsaure aus gewohnlichem Handels- 
kolophonium, sowie aus Hartharz der gewóhnliehen deutschen Kiefer. (Ztschr. angew. 
Chem, 41. 233—34. Aachen.) B l o c h .

H. Wislicenus, Zur Geschichte der Abietinsaure. Entgegnung auf P. L e v y s  Be
merkungen. (Vgl. vorst. Ref.) (Ztschr. angew. Chem. 41. 234—35. Tharandt.) B l o c h .

Alfred Eckert und Ernst Langecker, Ober 2 - A minofluorenon. Die Konst. des 
von D ie l s  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 35 [190S], 3285) bei der Nitrierung von 2-Acet- 
aminofluoren erhaltenen 2-Amino-7-nitrofluorens wurde bestatigt, dagegen erwies sich 
das von DlELS (I. c.) fur l-Nitro-2-aminofluoren gehaltenc Prod. ais 2-Amino-3-nitro- 
fluoren. Die Verss., ein l-Nitro-2-aminofluoren zu erhalten, gelangen nicht. 2-Acet-
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aminofluorenon verhiilt sich bei der Nitrierung wie 2-Acetaminofluoren. Die Konst. 
der beim Bromieren von 2-Aminofluoren sowio bei Bromierungs- u. Nitriorungsverss. 
mit 2-Oxy- u. 2-Methoxyfluoren erhaltenen Prodd. konnte nicht aufgeklart werden.

V e r s u c h e .  D as beim Nitrieren von 2-Acetaminofluoren nach den Angaben 
von D lELS (1. c.) erhaltene Gemisch der Nitroacetaminofluorene wird mit Na-Bi- 
chromat -f- H2S04 oxydicrt. Da es nieht gclang, die Nitroacetaminofluorenone zu 
tronnen, wurdo durch 7-std. Kochen mit konz. HC1 am RiickfluBkiihler verseift. Der 
in HC11. Teil wird mit Ammoniak wieder ausgefallt u. ist das 2-Amino-7-nitrofluorenon, 
C13H80 3N3. Aus Chlorbenzol blauschwarze Nadeln, F. 279°. — Acetylverb., aus Nitro- 
benzol orangegelbe ICrystiillchen, dic bei 300° nocli nicht schmelzen. — Der Buckstand 
von der Extraktion mit HC1 ist 2-Amino-3-nitrofiuorenon, C13H80 3N2. Aus Nitrobenzol 
intensiv yiolettrote Blattchen, sintern von 265° ab, F. 269°. — Acelylverb., aus Chlor
benzol, rote Krystalle, F. 245—246°. — Dic Konst. wurde folgendermaBen bewiesen: 
Eliminierung der Aminogruppe durch Diazotieren u. Einw. von Kupferoxydul u. A, 
gibt daa bekannte 3-Nilrofluorenon, CJ3H ,03N, F. 210°. Oxim, F. 240° (Ber. Dtseli. 
chem. Ges. 41. [1909]. 3G91). Red. des 3-Nitrofluorenons mit Na-Sulfid gibt 3-Amino- 
fluorenon, C13H9ON, F. 168—159°. — Acetylwrb., F. 215°. — 3-Aminofluorenon wird 
nach GRAEBE (LlEBIGs Ann. 284 [1895]. 315) in das bekannte 3-Oxyfluorenon iiber- 
fiihrt. Durch Red. des 2-Amino-3-nltrofluorenons mit Na-Sulfid entsteht 2,3-Diamino- 
fluorenon, C13H10ON2, aus W. rotbraune Nadeln, F. 185°. — Ais o-Diamin reagiert die 
Verb. mit Diacetyl u. gibt das Chinomlin C'17/ /120-A'2, lange, rotstiohiggelbe Nadeln,
F. 209°. — Bei der Nitrierung von 2-Acetaminofluorenon (aus 2-Nitrofluorenon durch 
Red. mit Na-Sulfid) entstehen dieselben Prodd. wio bei der Oxydation der Nitrierungs- 
prodd. des 2-Acetaminofluorens. — 2-Carbathoxylam,inofluorenon, CieH130 3N, aus 
2-Aminofluorenon mit Chlorkohlensaureathylester. Aus Chlorbenzol rotgelbe Nadeln,
F. 167—168°. Das Urethan liifit sich schwer verseifen. Nitriert man es, so entsteht 
2-Carbathoxylamino-3-nitrofluorenon, C18H120 5N2, aus Chlorbenzol, F. 204°. Durch Ver- 
seifung mit H2S04 wird 2-Amino-3-nitrofluorenon gewonnen. Aus dem Urethan wurde 
aufier der Mono- noeh eino Dinitroverb., C10H11O7N3, F. 256—257°, erhalten. — 2-Ben- 
zoylaminofluoreiwn (aus 2-Aminofluorenon u. Benzoylchlorid), F. 237—238°, gibt beim 
vorsichtigen Nitrieren ebenfalls nur 2-Amino-3-nitrofluorenon. — Wird 2-Amino- 
fluorenon in konz. H2S04 nitriert, so entsteht 2-Amino-7-nitrofluorenon, welches bei 
der Red. 2,7-Diaminofluorenon, Ci3H10ON2, gibt, das nach dem Umkrystallisieren aus A. 
bis 300° noeh nicht schmilzt. In der Literatur ist F. gegen 286 u. „gegen 290°“ angegeben.
— 2-Oxy-7-nilrofluorenon, C13H70 4N, durch Diazotieren von 2-Amino-7-nitrofluorenon,
F. 298—299°. — 2-Me.thoxy-7-nitrofluore.ncm, aus dem vorigen mit Dimcthylsulfat,
F. 248,5—249,5°. — Durch Red. mit Na-Sulfid entsteht 2-Methoxy-7-aminofluorenon, 
aus Chlorbenzol lange, dunkclgranatrote Prismen, F. 195—196°. — Acelylverb. aus 
Chlorbenzol rote Krystallnadeln, F. 236—237°. — Tribrom-2-aminofluoren, C13HgNBr3, 
aus 2-Aminofluorenhydrochlorid u. Brom. Aus Eg. weiBe, scliwach rosa angefarbte, 
wolligo Nadeln, F. 198°. — Tribrom-2-aminofluorenon, C13H6ONBr3, F. 279°. — Das 
durch Eliminierung der Aminogruppe erhaltene Tribromfluorenon, C13H6OBr3, gelbe 
Nadeln, F. 267—268°, ist verschieden yon dem in der Literatur (Ber. Dtsch. chem: 
Ges. 38 [1905], 3767) beschriebenen Tribromfluorenon. — Beim Bromieren von 2-Oxy- 
fluoren entstand ein Gemisch von Bromderiw., die durch Umkrystallisieren nicht zu 
trennen waren u. deshalb mittels Dimethylsulfats in die Methylather uberfuhrt wurden. 
Durch Umkrystallisieren aus Methylalkohol wird ein Tribrom-2-methoxyfluoren, 
C14H9OBr3, F . 188°, u. durch Oxydation des letzteren mit Na-Bichromat ein Tribrom- 
2-methoxxjfluorenon, C14H ,02Br3, F . 265—266°, erhalten. Durch Verseifen mit konz. 
H2S04 entsteht das Tribrom-2-oxyfluorenon, aus Nitrobenzol orangefarbige Krystalle,
F. 273°. — In den Mutterlaugen des Tribrom-2-methoxyfluorens bleibt ein Dibrom-
2-methoxyfluoren, C14H10OBr2, aus Eg. farblose, yoluminose Nadelchen, F. gegen 121°. 
(Journ. prakt. Chem. [2] 118. 263—81.) F i e d l e r .

Prafulla Chandra Mitter, Monmohan Sen und Prafulla Kumar Paul, Rubiadin.
I. Slitt. Synthese von l-Methyl-2,4-dioxyanthrachinon. (Vgl. C. 1928. I. 1039.) 
SCHUNCK u. MARCHLEWSKI (Journ. chem. Soc., London 63. 969 [1893]) schrieben 
Rubiadin die Konst. des l-Methyl-2,4-dioxyanthrachin<ms zu. Vf. haben diese Yerb. 
synthetisiert u. gefunden, daB sie nicht mit Rubiadin ident. ist.

E x p e r i m e n t e l l e s .  o-Toluylsaure wurde 2 Tage lang mit rauchender, 
65°/0 S03 enthaltender H2S04 bei 160—170° behandelt. Die gebildete Disulfonsaure 
wurde von der H2S04 mit Hilfe von CaC03 getrennt, ins K-Salz iibergefiihrt u. dieses
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mit KOH geschmolzen. Ansauem des Prod. der Kalischmelze mit HC1 lieferte
2-Methyl-3,5-dioxybenzoesaure, kórniges, weifies, krystallines Prod. aus W., F. 237 
bis 239°. Mit Dimethylsulfat 2-Ńelhyl-3,5-diviethoxybenzoesdure, C10H12O4, weiBe, 
nadelfórmige Krystalle, F. 160°. Meihylester, CnH^O^ Kp. 289—291°, liefert mit 
Chloralhydrat u. 90°/oig. H2S04 6-Mel]iyl-3,5-dimethoxy-2-trich,lormethylphlhalid,
C12HU0 4C13, weiBe, krystallin. M. aus CH3OH oder A., F. 176°. Gibt mit 20%ig- 
kaust. Sodalsg. auf dem W.-Bad 6-Methyl-3,5-dimcthoxyphlhalidcarbcmmure-2, 
C12H1206, HjO, weiBe Platten, aus W., F. 218—219°. Athylester, F. 134°. Die Saure 
liefert beim Erhitzen im H 2S04-Bad auf 225—235° 6-Methyl-3,5-dimethoxyphthalid, 
CnH120 4, leicht sublimierbar, wl. in A., zll. in Chlf., 11. in Essigsaure, weiBe Krystalle,
F. 249°. Daraus die entsprecliendo Phthalsauro zu erhalten, gelang nieht. — Zur 
Darst. des l-Methyl-2,4-dioxyaiithrachinons, C15H10Oj, wurde 2-Methyl-3,5-dioxy- 
benzoesaure u. reine Benzoesaure in Ggw. von konz. H2S04 bei 125—130° kondensiert, 
aus Bzl. orange Krystalle, F. 265—266° naeh yorangeliender Sublimation. 1-Methyl-
2,4-diacetoxyanthrachinon, schwach gelbliehe Nadeln aus A., F. 181—182°. Rubiadin 
schmilzt bei 290°, sein Acetyldoriy. bei 225°. ( (juarterly Journ. Indian ehem. Soc.
4  [1927]. 535—40. Calcutta, Univ. Coli.) E. J o s e p h y .

Julius v. Braun, Otto Bayer und Louis Frederick Fieser, Katalytische 
Hydrierungen unter Druck bei Gegenicart von Nickelsalzen. X II. Alkylierte Anihrachinone. 
(XI. vgl. C. 19 2 6 . II. 2812.) Boi der katalyt. Hydrierung von I entsteht primar II, 
bei weiterer Zufuhr von 4 Atomen H ein einheitliches Tetrahydroprod. III, daneben 
die ihm ais Vorstufe entspreohende' Dihydroverb., aber kein KW-stoff. Die Konst. 
von III u. damit die beyorzugte Aufnahme von H durch den dimethylierten Seitenkern 
wird dadurch bewiesen, daB das III entsprechendc Chinon IV zu Phthalsiiure abgebaut 
wird. Erst naeh Bldg. von III erfolgt Hydrierung zu V u. VI. — Beim a-Methylanthra- 
chinon erfolgt dio Hydrierung wahrseheinlieh analog (la—VIa). Der Angriff von H 
auf den Mesokern in einem Anthranolkorpor wird also im Vergleich zum Anthranol 
selber durch die a-Alkylierung erschwert, wahrend die a-alkylierten Seitenkerne fur 
den H-Eintritt gefiigigor sind. — Ein an die Verhaltnisse beim Anthranol selber er- 
innerndes Bild ergab die Hydrierung yon 2-Methylanthrachinon. Das in 2 isomeren 
Formen, VTIa u. VIIb auftretende Anthranol nimmt den H augenscheinlich in beiden 
Kernen gleichzeitig auf, unter Bldg. von 4 Tetrahydroverbb. (YHIa—M llbb); bei der 
Osydation entsteht ein Gemisch von IXa u. IXb; auch die Octohydroanthranolstufe 
erweist sich ais ein Gemisch u. erst das Octohydrochinon X tritt einheitlich auf. — 
Auch treten bereits auf der Tetrahydroanthranolstufe KW-stoffe auf. Durch die 
/?-Methylierung iindert sieh also prinzipiell nichts an dem Verh. des Anthrachinons 
gegen Ni -f- H2. — Verb. XII liefert bei der Hydrierung einheitlich XIII in erster Phase, 
weiter wie bei der 2-Methylverb. nieht allein das Tetrahydrodcriy., sondern aucli XVII. •— 
Ob in XIII Ring 1 oder 3 tetrahydriert worden ist, konnte nieht entschieden werden; 
wahrseheinlieh nimmt Kern 3 am wenigsten leicht H auf, denn bei weiterer H2-Zufuhr 
erscheint yor Bldg. yon XVI neben XV auch XIX. — In  XIH konkurrieren also die 
Kerne 1 u. 2 miteinander in bezug auf dio Leichtigkeit des Angriffs durch H, Kern 3 
dagegen erscheint in erhohtem MaBe geschiitzt. I)ementsprechend wird XVII durch 
Na u. A. in XVIII, durch katalyt. erregten H in XIX ubergefiihrt, das sich yermutlich 
iiber XVIII bildet.

V e r s u c h e .  1,4-Dimethylanthrachinon (I) gibt in Dekalin bei 180° mit 4 Atomen 
H u. Ni 1,4-Dimethylanthranol (II), mit 8 Atomen H das Tetrahydrodimethylanihranol, 
C16H1sO (HI); Nadeln, aus Lg., F. 105—106°; an der Luft bestandig; 1. in Alkali mit

In I —VI R =  CHS, in I a - V I a  11 == H.
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schwach gelber Farbę ohne Fluorescenz; kuppelt ziemlich leicht mit Diazoverbb. — 
Acetylderiv., C18H20O2, Nadeln, aus PAe., F. 66—67°. — Gibt mit Chromsaure u. Eg. 
das Chinon C,6/f160 2 (IY); gelbe Nadeln, aus A., F. 75°; gibt mit KMnO,, in schwach 
alkal. Lsg. Phthalsdure. — Neben III entsteht anscheinend ein Dihydrodinieihylanlhranol 
CJ6H1(iO; in A. schwerer 1. ais III; aus A., F. 112—114°; gibt mit Cr03u. Eg. 1,4-Dimethyl- 
anthrachinon. — Durch Aufnahme von 12 I i durch I entsteht l,d-Dimelhyloctohydro- 
anthranol ClaH220 (Y), aus PAe., F. 83—84°; swl. in Alkali; kuppelt mit Diazonium- 
chlorid zu einem Azofarbstoff, ziegelrote Flocken, F. 95—100°. — Durch Zufuhrung 
von ca. 2 Atomen H gibt V das 1,4-Dimethylocłohydroanthracen, C16H22 (YI); Nadeln, 
aus PAe., F. 90—92°. — 1-Melhylanlhrachinon (la) gibt bei der Hydrierung zunachst
1-Mełhylanthranol (Ila). — Bei Zufuhrung von 8 H wurde nur ein offenbar dimolekularer 
Korper der Hydroanthranolreihe, F. 235° isoliert; l i la  laCt sich nicht fassen; sieher 
ist die Abwesenlieit von im methylfreien Kern hydrierten Verbb. Bei der Oxydation 
m it Cr03 u. Eg. entsteht a-Methylanthrachinon u. das Tetrahydrochinon CuHu 0 2 (IYa); 
F. 107—109°; gibt mit KMn04 auch Phthalsaure. — Bei der Zufuhr von 12 H zum la  
entsteht Octohydromethylanthranol (Va), dem noch I la  oder I l ia  beigemengt ist u. bei 
weiterer Zufuhrung von 2H  Octohydromethylanthracen, Ci5H20 (Yla); Kp.i3 170°; F., 
aus PAe., 64—66°. — 2-Methylanthrachiuon gibt mit 4 H u. Ni p-Methylanthraywl, 
C15H120 ; gelbe Nadeln, F. 70—76°; 11. in w. A. u. w. NaOH. Ist anscheinend ein Ge- 
misch yon Ylla u. YHb, wie auch das von L ie b e r m a n n  u . Mam lo c k  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 38. 1784 [1905]) erhaltene Prod. — Es gibt bei der Zufuhrung yon 8 H 
fl-Methylanthraceti, ein Gemisch der 2 Octohydromethylanthranole u. ein Tetrahydro- 
methylanlhramlgemiach (VHIa—YtUbb) Cł5H160 ; schm. unscharf zwischen 5 u. 40°; 
gibt beim Acetylieren ein schwach blau fluorescierendes 01, schm. bei —5° bis +20°. 
Gibt bei der Oxydation mit Cr03 2-Methylanthrachinon u. ein H-reicheres Chinon 
C15Hu O, (IXa-j-IXb), F. unscharf 45—70°. — Dic Zufuhr von 12 H  zum 2-Mcthyl- 
anthrachinon gibt ein Gemisch von XI u. Verbb. ClrJI.20O. — Bei der Oxydation mit 
Cr03 entsteht das Chinon C16Hia0 2 (X), gelbe Nadeln, aus 70%ig. Essigsaure, F. 155°. —
2-Methyloctohydroanthracen, C15H20 (XI), Bldg. auch aus Verb. C16H2l,0 +  2 H ; Kp.13 163 
bis 165°; D.18., 0,9917. Entsteht auch aus /i-Methylanthracen -jr- 8 Atomen H bei 160 
bis 180°. —• 2,3-Tetralanthrachinon (XH) gibt bei 180° mit 4 At. H u. Ni 2,3-Tetral- 
anthranol, C18H10O (XM); schwach gelbe Blattchen, aus Bzl., F. 142°; 1. in h., unl. in 
k. Alkali; 1. in A. mit gelber Farbę; wird beim Schiitteln an der Luft entfarbt. — Ent
steht auch aus XII in li. Eg. +  Zn u. konz. HC1. —- 2,3-Telralanthracen, C18H16 (XVII), 
aus XII -j- KOH, wss. NH3 u. Zn-Staub u. Erwarmen des so entstandenen Dihydro-
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tetralanlhranols, Ci8HlsO (F. 120°, nielit vollig scharf) iiber den F.; gelbgriine, stark 
fluorescierende Blattchen; gibt in Bzl. -j- Pikrinsiiure intensiv blutrote Farbung. Gibt 
bei der Red. mit Na u. Amylalkohol Dihydrotetralanthracen, C18H38 (XVIII); farblos, 
aus A., F. 128°; zeigt mit Pikrinsiiure keinc Rotfiirbung, wird mit Cr03 zu Tetralanthra- 
chinon oxydiert. — Bei der Red. einer gróBeren Menge von XII mit Zn-NH3 konnto 
nach dem Erhitzen neben XVII eine um 2 H armere Verb. vom F. ^96° isolicrt werden, 
die bei der Oxydation reines Naphthacenchinon gab. Auch Tetrahydroanthranol gab 
mit Zn NH3 bei Red. groBerer Mengen wenig Anthracen. Offenbar kann also ein 
seitlich an ein aromat. System angeschlossener hydroaromat. Komplex von Zn-Staub 
zum geringen Teil dehydriert werden. — Tctralanthrachinon gibt in Dekalin bei 180 
bis 190° mit 8 Atomen H u. Ni Tetrahydroletralanthranol, C18H20O (XIV); schwach 
gelbe Nadeln, aus Eg., F. 159°; wl. in Alkali. Beim Umlosen aus A. tr itt unter Rosa- 
farbung sehr leicht Oxydation zum Chinon ein, das man auch mit CrOj-Eg. erhalt: 
Tetrahydrotetralanthrachinon C18/ i1802, gelbe Nadeln, aus Eg. F. 264°. — Neben XIV 
entsteht aus XII +  8 Atomen H Tetralanthracen (XVII), F. 233°, u. ein H-reieheres 
Prod., F. 120—140°, in dem Dihydrotetralanthracen u. Octohydrotetralanthracen nach- 
gewiesen wurde. — Bei Zufuhr von 13 Atomen H erhalt man Octohydrotetralanthranol, 
CI8H„,0 (XV); aus Lg., F. 129—130°; ist anscheinend noch ein Gemisch, da es bei der 
Oxydation ein Chinon gibt, aus dem das oben erwalinte Chinon vom F. 264° isoliert 
werden konnte. Neben XV entsteht Octohydrotetralanthracen, C18H24 (XVI); aus A.,
F. 82—83°; gibt mit KMn04 in alkal., dann in saurer Lsg. Pyromellitsaure. — Bei 
einem IIydrierungsvers. mit 11 Atomen H wurde Tetrahydrotetralanthracen, C18H20 (XIX) 
erhalten; F. 174°. — Pikrat, ziegelrote Nadeln, F. 180°. — Chinon, F. 264°. — Gibt 
mit Permanganat Pyromellitsaure. — Verb. XIX erhalt man auch aus Tetralanthracen +
4 II. (Liebigs Ann. 4 5 9  [1927]. 287—304. Frankfurt a. M., Univ.) Busch.

J. Supniewski, Beilrag zur Synthese von Lokalanasthelicis vom Typus des Neo- 
cains. (Vgl. C. 1 9 2 7 . I. 486.) Vf. versueht, eine dem Neocain (Novocain) ahnliche 
Yerb. lierzustellen, dereń N dem Pyrrolidinring angehóren soli. Aus n-Butylamin u. 
Athylchloracetat wurde n-Butylaminoessigsaureathylester dargestellt, C8H170 2N =  
n-C4H9NHCH2COOC2H5, K p .L>0 174—176°, bei Atmospharendruck Zers. oberhalb 200°, 
unl. in W., 1. in organ. Losungsmm., nn25 =  1,460, D.25 0,9871. Daraus durch Erwarmen 
mit Allylbromid u. Fiillung mit K2C03 [n-Butylallylamino]-essigsauredthylester, 
CuHu 0 2N, Kp .7 150—160°, unl. in W., D.20 0,9593. Dieser wird in eine Emulsion von 
schmelzendem Na in Toluol getropft u. auf 60° abgekiihlt; es entsteht (}-\n-Butylallyl- 
amino]-athylalkohol, C9H10ON. ólige FI.. Kp.7.)5 214—215°, nD21 =  1,460, D .28 0,8853.
— p-Nitrobenzoesdure-[[}-pyrrolidiiiodthyl]-esterchlorhydrat, c 13h 17o 4n 2ci, p-N02-C6H4- 
C00(CH2)2N(CH2CH„)2HC1. Durch Envarmen von Pyrrolidin mit p-Nitrobenzoesaure- 
bromid u. K2C03 u. Ausschiitteln des Atherauszuges mit HC1. Krystalle, F. 188—189°. 
Seine alkoh. Lsg. wurde mit H 2 unter PtO-Katalyse zu p-Aminobenzoesaure-[j}-pyrro- 
lidinodthyl]-esterchlorhydrat, CuHjoOjNjCI, weiBe Nadeln, F. 199—200°, reduziert. 
(Roczniki Chemji 7 [1927]. 163—71. Illinois, Univ.) W a j z e e .

J. Kap£hammer und H. Spórer, Eine neue Darstellung des l-Histidins aus 
Eiweifi.. Wie das 1-Prolin u. 1-Oxyprolin (vgl. C. 1 9 2 8 . I. 361) bildet auch das Histidin 
ein wl. Salz mit der 4-Tetrarhodanato-2-amminchromisaure. Das Histidinreineckat, 
C0HsN3O2-2 C4H7N6S4Cr- 4 H ,0 , bildet 6-seitige Tafeln, Zers. bei 220°. 0,71 Teile
.1. sich in 100 Teilen W. .bei 20°. LI. in Aceton, CH3OH u. A. Das Salz eignet sich 
zur Abtrennung des Histidins aus einem EiweiBhydrolysat. Man entfernt zuerst 
•das Arginin als Flayianat u. fallt bei kongosaurer Rk. ohne vorgangige Entfernung 
;ubersehiissiger FIaviansaure mit Reineckesalz Histidin, Prolin u. Oxyprolin. Nach 
.Zerlegung der gemischten, in 50%ig. CH3OH gel. Reineckate mit CuS04 -j- S02 wird 
das Histidin ais Pikrolonat abgeschieden u. 1-Prolin u. Oxyprolin wie friiher (1. c.) 
getrennt. Aus dem Schwefelsaurehydrolysat von 250 g lufttrockenem Hiimoglobi n 
wurden in dieser Weise nach Abtrennung von 18,35 g Argininflavianat 12,2 g Histidin- 
monochlorhydrat, 2,17 g Prolin u. 4,0 g Oxyprolin isoliert. (Ztsehr. physiol. Chem. 
1 7 3 . 245—49. Leipzig, Univ.) Gu g g e n h e im .

W. Lampe, J. Zielińska und J. Majewska, Untersuchungen iiber das Methysticin. 
(Roczniki Chemji 7  [1927], 139—49. — C. 1 9 2 8 . I . 1658.) WAJZER.

Rowland Hill, Die Kondensation einiger ji-Ketonsdureester mit o-Oxymonostyryl- 
■ketonen. (Vgl. H e i l b r o n  u . H i l l ,  C. 1 9 2 7 . II. 572.) Die Kondensation von Methyl- 
acetessigester mit 2-Oxystyrylmethylketon liefert 4-Acetonyl-2,3-dimethyl-l,4-benzopyran 
(I), ein Cumarinderiy. entsteht nicht, ebenso wie bei 1. c. beschriebener Kondensation
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von Acetessigester mit dem Oxystyrylmethylketon. 
2-Oxystyrylphenyllceton reagiert analog; dasselbe gilt 
andererseits fiir Phenylacetessigester. Oxalessigesler, 
Gyanessigesler u. Malonester reagieren nicht unter 
Anlagerung an die Doppelbindung der Oxystyryl-

ketone. Bleibt Malonester mit 2-Oxystyry]phenylketon u. Natriumathylatlsg. 10 Wochen 
stehen, so bildet sich Cumarin-a-carbonsaure, C10H0O4 (Nadeln aus Bzl., F. 190°), 
dereń Entstehung auf Spaltung des Ketons in Acetophenon u. Salicylaldehyd u. 
Kondensation des letzteren mit Malonester zunickzufiihren ist. — 4-Acetonyl-2,3- 
dimethyl-l,4-benzopyran, C14H160 2 (I). Aus 2-Oxystyrylmethylketon u. Methylacet- 
essigester mit NaOC2H6 in absol. A. Tafeln aus wss. A. F. 141°. Fast unl. in k. wss. 
Alkali, 11. beim Erwiirmen. Mit konz. H2S04 Gelbfarbung. — 4-Phenacyl-2,3-dimeihyl-
1.4-benzopyran, Cj,,Hj80 2. Analog aus 2-Oxystyrylphenylketon. Nadeln aus Bzl. 
F. 179°. — 4-Acetonyl-3-phenyl-2-methyl-l,4-benzopyran, C10H18O2. Aus 2-Oxystyryl- 
methylketon u. Phenylacetessigester. Nadeln aus Aceton. F. 186—187°. Wl. in 
k. oder h. wss. Alkali, 1. in konz. H2S04 blaBgelb.— 4-Phenacyl-3-phenyl-2-methyl-
1.4-benzopyran, O24H 20O2. Aus 2-Oxystyrylphenylketon u. Phenylacetessigester.
Prismen aus Aceton. F. 219—221° nach Dunkelfarbung. Wl. in organ. sMitteln auBer 
Chlf. u. Pyridin, unl. in h. wss. Alkali; mit konz. H2S04 schwache Gelbfarbung. (Journ. 
chem. Soc., London 1 9 2 8 . 256—59. Liyerpool, Univ.) Os t e r t a g .

David Matthew Williams und Thomas Campbell James, Die Addition von 
Brom an Aihylemierbindungen in hydroxylfreien Losungsmitteln. Vf. untersucht die 
Geschwindigkeit der Addition von Brom an versehiedene ungesatt. Carbcmsauren, 
sowie an Cumarin, Maleinsaureanhydrid u. a.-Cyanstilben in Chlf. u. CC14 bei 13° unter 
AusschluB des Lichts. HBr katalysiert die Rk. sehr energ.; es wird angenommen, 
dafl dio Rk. zwischen ungesatt. Siiuren u. Br mit einer Substitution u. damit ver- 
bundener Bldg. von HBr beginnt; HBr katalysiert seinerseits die Additionsrk., welche 
dann um ein Vielfaches rascher verlauft ais die Substitution. (Journ. chem. Soc., 
London 1 9 2 8 . 343—47. Aberystwyth, Univ. Coli. of Walcs.) Ost e r t a g .

Ludwig Orthner, Der Verlauf der Pinakolinumlagerung bei N-Ringplnalconen. 
Zur Priifung der Frage der raumlich spannungsfreien Anordnung der Atome fiir den 
Heterosechsring des Piperidins u. den Heterosiebenring des Hexamethylenimins wurde 
die Pinakolinumlagerung von N-Ringpinakonen gewahlt. Bei den untersuchten Ring- 
pinakonen der Piperidinreihe (IV u. VII) tra t jedoch keine Umlagerung im gewiinschten 
Sinne ein. — Infolge Ggw. einer bas. Gruppierung im Pinakonmol. (IV u. VII) erfolgt 
in saurer Lsg. durch Addition von H ' die Bldg. eines Piperidiniumions XVII. — In 
vorliegendem Beispiel handelt es sich um ein Mol., dessen beide elektr. zu ladende 
Atomgruppen gróBenordnungsmaBig in ihrem Ionisierungsbestreben sehr verschieden 
sind, denn die Konstantę der elektrolyt. Dissoziation des Piperidiniumsalzes ist um 
yiele Zehnerpotenzen groBer, ais diejenige der Pinakolingruppierung in saurer Lsg. 
Es muB sich also folgender Zustand des Mol. einstellen: Die Ausbildung der Ionen- 
front am N schreitet sehr weit fort u. parallel damit der Widerstand zur Aufnabmo 
einer zweiten positiven Ladung, so daB dio an u. fur sich sehr geringe Tendenz der 
Pinakolingruppierung, ein Kation zu bilden, nicht mehr zur Geltung kommt, mithin 
die Yorbedingung zur Umlagerung in Wegfall kommt.

O
H O ^ /Ć .C 2H,

IV (R =  Cs H6); V II (R =  CHS)

C -C ,CH-CH3
c 2h 5

NH
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X (R = C ,H 6); X I (R =  CII3) 
COOH

ł [H > S<X T H >C - ę < g l ł
OH

V e r  s u c h o .  Triacetonamin (I), aus geschm. Phoron konz. NH3 (s — 0,911) 
boi 80° neben Diacetonamin. — 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxypiperidin-4-carbonsaure (III), 
durch Verseifung des Triacetonamincyanhydrins nach D. R. P .  91121. — Gibt mit 
CH3OH u . HC1 nach D. R. P. 90245 den Methylester. — 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxy-4-(3' - 
oxypentyl-3')-piperidin, C14H2!l0 2N (IV), aus BrC2H6,Mg u. dem Methylester in abs. A.; 
Krystalle, aus PAe., F. 68—69°; Kp.0l3 131°; sil.; riccht eigentiimlich scliimmlig-bas. — 
Pikrat C20H32O9Nj, aus A.-A., F. 135°. — Neben IV wird ein sek.-tert. Glykol, das 
2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxy-4-(l'-oxypropyl-l')-piperidin, C^H^OoN (V) erhalten; Nadeln, 
aus Bzl. +  Lg., F. 131,5°. — Pikrat C18H280„N4, aus A.-A., F'. 179—180°. — Verb. V 
verdankt seine Entstchung der Red. des bei der Einw. des Grignardreagcnses auf den 
Saurecster ais Zwischenprod. entstehenden 2,2,6,6-Tctramethyl-4-oxy-4-propionyl- 
piperidins (VI); ais Oxydationsaquivalent tr itt  Athylen auf, das sich aus dem C2H6Mg • Br 
bildet. — Das Ester von III gibt mit CH3Mg- J  das 2,2,6,6-Tetramethyl-4-oxy-4-(2'-oxy- 
propyl-2')-piperidin, C^H^OoN (VII); Krystalle, aus Bzl., F. 120,5°; Kp.13 132—133°. — 
Pikrat C18Hw0 9N4, Nadeln, aus Bzl., F. 185,5—186°. — Umlagerung des Glykols IV 
mit konz. H2SÓ4 bei —10° bewirkt yollstandige Verharzung. Bei der Umlagerung mit 
20%ig. H2SO., entsteht ais Hauptprod. VIII, daneben IX; mit 15%ig. HC1 ergibt die 
Umlagerung ais Hauptprod. X, wahrend VIII u. IX nur ais Nebenprodd. fafibar sind. — 
Die Umlagerung von VII mit verd. HC1 gibt ebenfalls Gemische von bas. Korpern, 
u. zwar von XI, XII u. XIII. — Bei keinem der aus den beiden Umlagerungen anfallenden 
~Prodd. ltiBt sich eine CO-Gruppe nachwcisen, so daB fiir die O-haltigen Umlagcrungs- 
prodd. die Struktur von Pinakolinen nicht in Frage kommt. — Ihre Konst. ais Athylen- 
oxyde wird durch Osydation von X u. XI wie von III zu XIV bewiesen. — 2,2,6,6-Tetra- 
methyl-4-(3'-pc7itenyl-3' ,4' )-piperidein-A-4,5, Cj.Ji^NtM II); Kp.,3109—110°;riechteigen- 
tiimlich, etwas an Coniin erinnernd; reagiert mit saurer KMn04-Lsg. unter Entfarbung.
— Pikrat C^H^NjO^ Prismcn, aus Chlf. u. CC14, F. 136—137°. — 2,2,6,6-Tetramelhyl-
4-pentenyl-(3’)-piperidin, C^H^N (IX); bas., ungesśitt. 01, Kp.n  110—112°. — Pikrat 
CjoHjpOjNj, Prismen, aus Bzl., F. 163°. •— 4,4'-Oxido-2,2,6,6-telramelhyl-4-penlyl-(3')- 
piperidin, C,,,H370N (X), aus PAe., F. 62,5°; sublimiert leicht. — Pikrat C20H30O8N4, 
aus A., F. 170,5°. — 4,4'-Oxido-2,2,6,6-tetramethyl-4-isopropylpiperidin, C12H23ON (XI), 
Krystalle, F. 62°. — Piki-at C18H2C0 8N.,, F. 195—196°. — 2,2,6,6-Telramethyl-4(2'-pro- 
psnyl)-piperidein-A -4,5(Xll), Pikrat C18H240,N4, Krystalle, aus Bzl.-Chlf., F. 179—180°.
— 2,2,6,6-Tetramethyl-4(2'-propenyl)-piperidin (XIII) (?), Pikrat C,sH?60;Ni, Krystalle, 
aus Bzl.-CClj, F. 253°; gibt bei chr Zerlcgung weiBe Krystalle, F. 77-—77,5°. — Bei 
der Oxydation von III, X u. XI mit Cr03 u. sd. H,SO., entsteht der Diatliylester der 
Imi7iodwiethylessigdimethylpropioiisaure (XIV); Kp .13 131°. — Pikrat CjrjILgOnN.,, 
rhomb. Tafcln, aus A.-A., F. 127—128°. — Die Oxydation von XIII gibt bei der Auf- 
arbeitung der mit A. veresterten Prodd. ein Pikrat vom F. 193—194°; da XIV nicht 
auftritt, kann auf die Abwesenheit einer Doppelbindung im Piperidinring geschlossen 
werden. (L ie b ig s  Ann. 4 5 9  [1927]. 217—33. Karlsruhe, Tcchn. Hochschule.) B u s c h .

V. Ssadikow und A. Michaiłów, Hydrierung cyclischer Verbindungen unter 
Druck in Gegenwart von Osmium und anderen Katalysatoren. Y ii. untcrsuchen die 
Hydrierung von Benzol, Pyridin u. Chinolin durch Wasserstoff bei ca. 100 a t in Ggw. 
von auf teilweise mit Ce02 behandeltem Asbest niedergeschlagenem Osmium bei 
Tempp., die ca. 80° iiber dem Kp. der betr. Verb. liegen. Aus den Verss. geht hervor, 
daB die Hydrierung diskontinuierlich yerlauft; wahrscheinlich bewirkt die Anwcsen- 
heit geringer Mengen Sauerstoff einen dauemden Wechsel in der Wirksamkeit der
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verwendeten Katalysatoren. {Journ. chem. Soc., London 1928. 438—48. Lenin
grad, Staatsinst. f. angew. Chem.) OSTERTAG.

A. Konopnicki und E. Sucharda, Ober eine neue Metliode zur Darstellung der 
Acridinsaure und einiger ihrer Derivate. Es wird ein Verf. zur Darst. der Acridinsaure 
aus durch Kondensation von o-Aminobenzaldehyd u. Phloroglucin gewonnenem
2,4-Dioxyacridin beschrieben. 2,4-Dioxyacridin WTirde in kleinen Portionen mit konz. 
H N 03 oxydiert u. mit Na-Aeetat gereinigt. Es entstand Acridinsaure, CnH70 4N • 
2HjO, dio beim Trocunen bei 105° C02 abgibt; die Monosaure schm. bei 274°. Die 
Acridinsaure ging bei 7-std. Erhitzen auf dem Wasserbad in Essigsaureanhydrid ais 
Anhydrid in Lsg., CnH50 3N, weiDe Krystalle, F. 223°, 11. in Essigsaureanhydrid u. Eg.,
1. in Xylol u. Bzl., liefert beim Erwarmen mit W. Acridinsaure. — Acridinsaure wurde 
mit Essigsaureanhydrid 7 Stdn. unter Riihren auf dem Wasserbad erwarmt, die Essig- 
saure u. ein Teil des Essigsiiureanhydrids bei 90° unter yermindertem Druck abdest. 
u. der Ruekstand nach Zusatz yon Acetamid auf dem ólbad auf 120—125° erwarmt. 
Aus der Lsg. krystallisiert Acridinsaureimid, Cn H0O2N2, graue Nadeln, F. 316°, 1. in 
Essigsaure, 11. in Alkalien (beim Erwarmen Zers.), swl. in A. u. Aceton. (Roczniki 
Chemji 7 [1927]. 183—86. Lemberg, Polytechn.) WAJZER.

Stefan Niementowski, Józef Friihling und Rudolf Joszt, Ober die Synthese 
von P yridinanabgen des Chinizarins. Das Gemisch von gleichen Teilen Chinołinsaure- 
anhydrid u. Hydrocliinondimethylather wurde mit A1C13 bei 200—215° gcschmolzen, 
nach dem Abkiihlen mit konz. H2S04 versetzt, auf 130—140° erwarmt u. mit h. Bzl. 
ausgezogen; nach Abkiihlung scheidet sich 5,8-Dioxy-a.-anthrapyridinchinon (a-Pyr- 
chinizarin) (I) ab, rote Nadeln (aus Bzl.), die %  Mol. Krystallbenzol enthalten, nach

0-C0*CHa
OH O OH | O-CO-CH,

O OH | O-CO-CH,
O-CO-CH,

dessen Entfernung dunkler rot werden u. bei 230° schmelzen. Bei ahnlichem Verf. 
wurde yon R. JOSZT aus Cinchomeronsdureanhydrid u. Hydrochinondimethylalher 
5,8-TJioxy-fi-anthrapyridinchinoii (ft-Pyrchinizarin), C13H704N (II), gewonnen, rote 
Blattchen (aus A.), F. 209°, sil. in Bzl., Toluol, 11. in A., 1. in A., Chlf., CS2, Eg., unl. in 
k. W . Es addiert leicht 2 Acetylgruppen u. liefert das /Jzac6Ż?/Wem'a<,CnHu O0N, F. un- 
scharf bei 160— 190°. Bei gleichzeitiger Acetylierung u. Red. mit Zinkstaub entsteht 
ein Tetracetylderivat (ni), F. 260°. (Roczniki Chemji 7  [1927]. 218—29. Lemberg, 
Polytechn.) WAJZER.

E. Gryszkiewicz-Trochimowski, L. Matejak und W. Zabłocki, Beitrag zur 
Kenntnis der Organoarsenverbindungen. Ober einige Cyanide und Dicyanide. (Roczniki 
Chemji 7  [1927]. 230— 40. — C. 1 9 2 8 .1. 515.) W a j z e r .

Edwin Płazek und Edward Sucharda, Ober die Synthese von Thio-8-pyrindigo. 
Es wird ein Verf. zur Synthese des Thio-d-pyrindigos in Analogie zur Thioindigodarst. 
beschrieben. Die salzsaure Lsg. der (S-Aminopicolinsaure wurde bei 0—5° mit NaNO, 
diazotiert u. die Diazoyerb. bei 0° zur wss. Thioglykolsaurehg. gegeben. Nach Zusatz 
von konz. HC1 entsteht unter N-Entw. Pyridinocarbcmsdure-2-thiogly]colsdure-3, 
C8H704NS (I), gelbliche Nadeln, F. 207— 208°, starkę zweibas. Saure, 11. in verd. NH3, 
unl. in verd. Sauren, wl. in W ., swl. in A., bildet ein unl. Ag-Salz. Beim langsamen

S—CH.,-COOH S S

:o o r
Erwarmen von I in konz. H2S04 bis 210—215° u. nachtraglichem Abkiihlen entsteht 
Thio-ó-pyrindigo, C14He0 2N2Ś, (II), der sich aus k. W. ais dunkelviolette gliinzende M. 
abscheidet, 1. in h. Anilin, Nitrobenzol, Chinolin, swl. in Pyridin u. Eg., 1. in konz. 
H2S04 u . HN03 mit dunkelblauer Farbę. Beim Erhitzen erweicht er bei 300—330°, 
wird bei hóheren Tempp. zers. Ist nicht sublimierbar. Die Leukoverb. wird durch Red. 
mit metali. Sn dargestellt; sie ist ais Kiipenfarbstoff yerwendbar. AuBerdem farbt
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die salzsaure Lsg.. ais bas. Farbstoff Wolle bei 60— 70° mit rosa Farbę. (Roczniki 
Ckemji 7  [1927]. 187— 91. Lemberg, Polytechn.) W a j z e r .

B. Bobrański und E. Sucharda, tJber die Synlhese der Carboxymethyl-2-chin->łin- 
carbonsaure-3 und einiger ihrer Deriwte. Es wurde o-AminóbenzaMehyd mit Wasser- 
dampf dest. u. zu dem klaren, mit NH3 schwaeh alkal. gcmachten Aceiondicarbonsdure- 
didlhylester gegeben u. geriihrt. Es scbeidet sich ein Nd. von Carboxymeihyl-2-chinolin- 
tarbonsdure-3-diathyUsier, C1gITjt0 4N (I), ab, der aus verd. A. in gelblichen Saulen 
krystallisiert, F. 62°, unl. in W., 11. in organ. Losungsmm. Dessen Hydrochlorid, 
CjoHjjOjNCI, entsteht beim Losen in konz. HC1 "u. Einengen,- weiBe Platten, F. 108°; 
Niłrat, Ci6Hi80 4N20 3, F. 111°. Aus dem Ester wird durch 6-std. Kochen bei 70° mit 
KOH in GHjOH-Lsg., Versetzen des Salzes mit konz. HC1 u. Auswaschen Garboxy- 
methyl-2-chinólincarbonsdure-3, C12HsO.,N■ H ,0 (II), gewonnen, unl. in W. u. den ge- 
wóhnliehen organ. Losungsmm. in der Kalte. Sie yerliert leicht, oberhalb 80° aber sehr 
energ. C02 u. geht in Mcthyl-2-chinolincarbonsaure-3 iiber, dereń Hydrochlorid bei 185° 
unter Zers. schm. u. naeh dem Festwerden erneut bei 218—219° schm., entsprechend

N
C ^ i-^ S C H , ■ COO • C2H6

S-O -C O -C H .3

dem F. von Ghinaldinhydrochlorid. Aus dem K-Salz vonII wurde in ath. Lsg. mit Acetyl- 
chlorid bzw. Bcnzylchlorid unter Erwarmen u. kraftigem Riihren das Garboxymelhyl-
2-chiiiolincarbonmurc-3-anhydrid gewonnen, C12H70 3N, orange Nadeln, F. 255° (Zers.), 
wl. in A. u. Essigsaure, swl. in w. W., unl. in Bzl., Xylol, A., Chlf. Dessen Acelyl- 
derivat, das 0xo-l-ocetyloxy-3-om-2-aza-10-anthraceń, C14H0OjN (II), fallt aus beim 
Sieden des Anhydrids mit: Na-Acetat u. Essigsaureanhydrid, messingfarbene Nadeln,
F. 239°, 1. in Amylalkohol, Essigsaure, Pyridin, Xylol. Das Anhydrid nimmt wieder 
W. auf, wenn es in Lsg. von KOH in CHaOH gel. u. bei 70° gekocht wird. Der Diathyl- 
ester der Siiure wurde mit trockenem NH, gesiitt.; naeh mehrtagigem Stchen entstand 
das Saureimid, das ident. ist mit l,3-Dioxybenzo-2,5-naphłhyridin, C12H80 2N2, von 
N ie m e n t o w s k i  u . S u c h a r d a  (C. 1919. 1. 654). Aus der Suspension des Anhydrids 
in Pyridin wird naeh Einleiten von NH3 durch CH3COOH das Carboxymethyl-2-ćhi'nolin- 
carbonsdure-3-monoamid, C12H 10O3N2, gefallt, farblose Nadeln, F. 218— 220° (Zers. 
oberhalb 150°), wl. in A. u. GH30H, unl. in A., Aceton, Bzl., Xylol. (Roczniki Chemji
7  [1927]. 192—203. Lemberg, Polytechn.) W a j z e r .

L. Klisiecki und E. Sucharda, 1,5-Naphlhyridin und einige seiner Derivate. 
Das Gemisch von /?-Aminopicolinsaure u. Phloroglucin wurde bei 205° erhitzt u. die 
Schmelze mit -10%ig KOH versetzt. Naeh Ansauern, mit Essigsaure krystallisiert aus 
der Lsg. 7,9,10-Trioxybenzo-l,5-naphthyridin, C12H80 3N2- 2 H„0 (I), gelbe gliinzende 
Nadeln, F. 378°, zeigt sauren Charakter, unl. in W , swl. in A., wl. in Eg., 11. in KOH, 
NH3 u . h. NaOH. Na-Salz, NaC,„H70 3N2-5 IL.O. Hydrochlorid, Ci2Hs0 3N2 • HC1, aus 
dem Na-Salz. Acelylderivał, CJ2H;0 2N20 • COCH3, gelbe Nadeln, F. 338°. — HN03 
wirkt teils oxydierend, teils nitrierend ein. Durch Einw. von HN03 (D. 1,5) auf I ent
steht ein Nd., der in h. NH3-haltigem W. aufgelost wurde. Aus der angesauerten Lsg. 
fallt 8-Oxy-l,5-naphthyridincarboTisdv.re-7, C0H„O3N2, weiCe Nadeln, zers. sich ohne zu 
schm. bei 340°, swl. in W. u. gewóhnlichen organ. Losungsmm., 11. in Alkalicn u. Mineral- 
sauren. Aus dem Filtrat krystallisiert aus das Monoammoniumsalz der 8-Oxy-l,5- 
naphthyridindicarbonsaure-6,7, C10H6O5N2, hellgelbe Krystalle, wl. in W. u. Mineral- 
sauren, 11. in Alkalien. Liefert bei ca. 180° die Monocarbonsaure. N a - S a l z ,  
Na3C10H3O5N2-71/2 H20.  N H . , - S a l z ,  C,0H?N3O5H 2O. — Behandlung mit HN03 
(D. 1,4), liefert bei gleiehem Verf. 6,S-Dinilro-7,9,10-lrioxybenzo-l ,5-naphthyridin, 
C12H607N4, gelbe Blattchen, Zers. bei 277°. NH4 - S a 1 z , C12H50,N4NH4. Dinitro- 
trioxybenzonaphthyridin wird durch rauchende H N 03 zur 8-Oxy-l,5-naphthyridin-

w 6,7-dicarbonsaure oxydiert, liefert beim Er-
warmen mit 20%ig. HC1 bei 220°, im Rohr 

I I I  I I 8-Oxy-l,5-naphthyridin, C8H6ON2, das auch
1 I I I bei 340° aus der Monocarbonsaure entsteht.

Htt tśj WeiBe Nadeln, sublimieren ohne Zers. bei ca.
u u  340°, 11. in Mineralsauren, NaOH, KOH, wl.(5h



1 9 2 8 . I . D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 2 0 9 3

in  NH3 u . Alkalicarbonaten. Daraus entsteht durch Destillieren im stromenden 
H2 uber Zinkstaub 1,5-Napkthyridin, C8H6Nj (II), gelblichc krystallin. M., F. 75°,
11. in A., A., Bzl., 1. in W . (Boczniki Chemji 7 [1927]. 204—17. Lemberg, Poly- 
techn.) W a j z e r .

B. Bobrański und E. Sucharda, Ober eine Synthese des 1,5-Naphthyridins. 
Es wird eine Darst. von J,5-Naphthyridin durch Anwendung der S K R A U Pschen  Syn
these besehrieben. Amino-3-pyridin wird mit Glyccrin, Arscnsaure u. H2S04 yersetzt 
u. auf dem Olbad 5 Stdn. bei 170° gehalten. Das Prod. wird naeh dem Erkalten in W. 
gel., stark alkal. gemacht u. Naphthyridin abdest. Es wurde mit dem aus 8-Oxy-l,5- 
naphthyridin durch Red. erhaltenen 1,5-Naphthyridin vom F. 75° identifiziert (vgl. 
vorst. Ref.). Es ist 11. in allen Losungsmm., die wss. Lsg. hat chinolinahnlichen Geruch 
u. schmeekt etwas bitter u. brennend. An zweibas. Naphtbyridinsalzen wurden dar- 
gestellt: Hydrochlorid, C8H8N2■ 2 HC1, weiBes Pulver, sil. in W. u. A., sublimiert beim
Erhitzen. Sulfate-. CBHcN2• H2S04 aus Naphthyridin u. H 2S04 in alkoh. Lsg., CBH8N2- 
H2S04 -f- H20  bei Atherzusatz. WeiBe Nadeln, 1. in W. u. A., F. 218—220°. Pikrat, 
(C8H„N2) (C8H30 7N3), gelbe Nadeln, 11. in W. u. A., F. 200°. Ghloroplatinat, CeH6N2- 
H2PtCl„ -f- 0 H20, orange Krystalle, Zers. beim Erhitzen. (Roczniki Chemji 7 [1927]. 
241—45. Lemberg, Polytechn.) W a j z e r .

Max Bergmann und Hans Koster, Synthese argininhaltiger Dipeptidanhydride. 
21. Mitt. iiber Umlagerungen peptidahnlicher Stoffe. (20. ygl. C. 1928. I. 1647.) 
Aus dem fruher beschriebenen rac. Phenylalanylarginin u. dem d-Phenylalanyl-d- 
arginin wurden die der Formel I entsprechenden Anhydride hergestellt:

CO—NH—CII • (CII,)3 • NH • C(: NH)NH2
C6H5 ■ CH2 • ÓH—NH—CO 

Diese bilden Salze u. geben naeh V. S ł y k e  kein N ab. Das freie Anhydrid spaltet 
sich unter dem EinfluB der eigenen Alkalinitat zum Dipeptid auf. Auch Glycin- 
anhydrid wird unter dem EinfluB von Arginin zum Dipeptid aufgespalten. — d-Phenyl- 
alanyl-d-argininarihydrid. Bldg. bei der Einw. von methylalkoh. NH3 auf d-Phenyl- 
alanyl-d-argininmethylester neben einem aus der Mutterlauge ais Pikrat vom F. 167° 
abscheidbaren Prod. wahrscheinlich das Dipikrat des Phenylalanylargininamids. 
C h l o r h y d r a t ,  C15H220 2N5C1, mkr. Nadeln, F. 261—262° aus absol. A., 11. in 
W., zl. in CH3OH, wl. in A., unl. in A. S u 1 f a t, (C15H210 2N5)2-H2S04. Zu Warzeń 
vereinigte Nadelchen aus W. Braunfarbung von 250° an, F. 270°, 5. in h. W., wl. in 
h. A. ]? i k r a t , C21H 2409N8, Nadelchen aus 75%ig. A. F. 246°, wl. in A. Inaktives 
Phenylanalylargininanhydrid. Darst. wie bei der akt. Verb. C h l o r h y d r a t ,  
Nadelchen, F. 242—243°, 11. in W., CH3OH u. Eg., wl. in absol. A., unl. in Aceton 
u. A. (Ztsehr. physiol. Chem. 173. 259—67. Dresden, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Leder- 
forschung.) G u g g e n h e i m .

Emil Abderhalden und Shigeo Suzuki, Fortgesetzte Studien uber das VerJuiIlen 
von Polypeptiden und von Derivalen von solchen gegeniiber verdiinntem Alkali und ver- 
diinnter Saure. V. Mitt. Versuche mit aus Glycin aufgebauten Polypeptiden. (IV. vgl.
C. 1928. I. 705.) Di-, Tri-, Penta- u. Hexaglycylglycin werden durch n-HCl bei 
Zimmer- u. Bruttemp. gespalten. Die Spaltung nimmt mit der Lange der Ketten 
zu u. ist bei 37° gróBer ais bei 16°, jedocli erheblich geringer ais bei der Einw. von 
n-Alkali. Auch die Benzoyl- u. /i-Naphthalinsulfoderiyv. der Polyglycine werden 
unter dem EinfluB von 1/2- bis V rn- Alkali gespalten, die langeren Ketten ebenfalls 
in starkercm AusmaBe ais die ktirzeren. Durch die Einfiihrung der Benzoylgruppe 
wird die Hydrolysierbarkeit gesteigert, durch die /3-Naphthalinsulfogruppe gehemmt. 
(Ztsehr. physiol. Chem. 173. 250—58. Halle a. S., Univ.) t G u g g e n h e i m .

Hamilton Mc Combie, Harold Archibald Scarborough und William Alexander 
Waters, Synthesen in der Phenazinreihe. Die einfacheren Substitutionsprodd. u. 
Homologen des Phenazins sind mit Ausnahme der Amino- oder Oxyderivv. kaum 
bekannt. Die Darst.-Verff. werden besproehen. 1-Methyl-, 2-Meihoxy-, 2-Chlor- 
u. 2-Bromphenazin werden dargestellt; die Darst. von l-Methoxyphenazin gelang 
nicht. Die beschriebenen Verbi). sind etwas mit Dampf fliichtig, sublimieren un- 
verandert, geben mit Mineralsauren gelbe Lsgg. u. schm. tiefer ais Phenazin selbst. 
Mit FeCl3 geben sie im Gegensatz zu den o-Diaminen, yon denen ausgegangen wurde, 
keine Farbungen (Reinheitspriifung). — Die Methoxyphenazine waren wegen der 
moglichen Beziehungen zum Hemipyocyanin, C13H120N 2 (W r e d e  u . S t r a c k , C. 1925.
I. 2013) von Interesse; doch erwies sich 2-Methoxyphenazin ais yerschieden von dieser
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 vfTT  Substanz. Auch bei Verss., die Verb. I darzustclleri,
I  C6H 4< N H . q q > C 0H 4 w elche K onst. nach W r e d e  u . S t r a c k  ebenfalls fiir

Hemipyocyanin in Frage kommt, wurden keine dem 
Hemipyoeyanin ahnlichen Prodd. beobachtet. — 1-Methylphenazin, C13H10N2. 3-Nitro- 
o-toluidin wird in feuchtem A. mit Al-Amalgam zu 2,3-Tóluylendiamin rcduziert u. 
dieses mit o-Benzochinon in A. iiber Na2S04 kondensiert. Oder man erhitzt 2-Amino- 
2'-methyldiphenylamin (s. u.) mit 4 Teilen Bleiglatte auf 200—240° unter vermindertem 
Druck. Scliwach gelbe Nadeln aus W. F. 108°. 2 CI3H10N2 +  H2PtGl0 +  HC1.
Feine orange Nadeln. Zers. sieli oberhalb 200° langsam. — 2-Nilro-2'-tmłhyldiphenyl- 
amin, C13HJ20 2N2. In 10%ig. Ausbeute aus o-Chlornitrobenzol, o-Toluidin u. Na- 
Acetat bei 220—240°. Orangegelbe Nadeln aus A. F. 76°. Daraus mit SnCl2 u. 
HC1 in A. 2-Amino-2'-mełhyldiphenylami?i, C13H,4N2, Nadeln aus PAe., F. 64°; leicht 
zu einem purpurfarbigen Azinfarbstoff oxydierbar. — 2-Chlorphenazin, C12H,N2C1. 
Aus o-Chlornitrobenzol u. p-Chloranilin iiber 4'-Chlor-2-nitrodiphenylamin (F. 146°) 
u. das entsprechende Diamin (F. 119°). Gelbe Nadeln aus verd. A. F. 139°. — 
4'-Brom-2-nitrodiphenylamin, C12H90 2N2Br. Aus o-Chlornitrobenzol u. p-Bromanilin 
mit Na-Acetat bei 200° (20 Stdn.). Ausbeute 10%. Rote Nadeln aus A. F. 167°. — 
Liefert mit der berechneten Menge SnCl2 (UberschuB eliminiert Brom) u. HC1 in A. 
4-Brom-2-aminodiphenylamin, C12II11N2Br. Nadeln aus PAe. F. 128°, welches beim 
Erhitzen mit Bleiglatte libergeht in 2-Bromphenazin, C12H-N2Br, gelbe Nadeln aus 
Methanol, F. 150°. — 2-Nitro-4'-metlioxydiphenylamin, CJ3H120 3N2. Aus o-Chlor
nitrobenzol u. p-Anisidin mit Natriumaeetat bei 200—220°. Schiefe, orangerote 
Prismen. Krystallbeschreibung von E. C. Bullard s. im Original. F. 89°. Red. 
liefert 2-Amino-4'-methoxydiphenylamin, C13H14ON2. Nadeln aus PAe. F. 78°. 
Daraus durch Erhitzen mit Bleiglatte 2-Methoxyphenazin, C13HlnONr, gelbe Nadeln 
aus W., F. 126°. 2 C13H10ON2 +  H2PtCl6 +  2 HC1. Orange Tafeln. Zers sich
langsam oberhalb 250° — 2-Nitro-2'-mel]ioxydiphenylamin, Ci3H120 3N2. Aus o-Chlor
nitrobenzol, o-Anisidin u. Na-Acetat bei 200°. Rote Nadeln aus A. F. 83°. Red. 
gibt 2-Amino-2'-me(hoxydiplienylamin, C13H14ON2. Prismen aus PAe. F. 58°. Durch 
Erhitzen mit Bleiglatte entsteht ein gelbes Sublimat, worąus nur Phenazin isoliert 
werden konnte. — 2-Aminodiphenylamin-2'-carbonsaure, C13H,20 2N2. Aus 2-Nitro- 
diphenylamin-2'-carbonsaure mit SnCL u. HC1 in A. Tafeln aus A. F. 204° (Zers.). 
Unl. in sd. Bzl. u. Toluol. Wird in feuchter Luft leicht zu einem purpurfarbigen Azin
farbstoff oxydiert. Bei 250° erfolgt Yerkohlung u. etwas C02-Entw., der Riickstand 
liefert ein griines Prod., F. 255° (Zers.); ein ahnliches Prod. entsteht ansclieinend 
bei der Einw. von konz. H2S04. C]3H120 2N2 +  HC1. Nadeln. Zers. bei ca. 240°. 
(Journ. chem. Soc., London 1 9 2 8 . 353—59. Cambridge, Univ.) Os t e r t a g .

Erhard Glaser und Siegmund Frisch, Beitrćige zur Kennłnis der Kondensations- 
produkte der Saureamide mit Aldehyden und Konstilutionsermittlung der Umlagerungs- 
produkte der Benzome>oxazonc. Vff. haben die Kondensationsprodd. des Salicylamids 
mit Nitrobenzaldehyden studiert u. das Verh. des o- u. m-Nitrobenzaldehyds gegen- 
iiber anderen aliphat. u. aromat. Sśiureamiden untersucht. Beim Zusammenschmelzen 
von m-Nitrobenzaldehyd mit Salieylamid ohne Kondensationsmittel wurde m-Nilro- 
phe)iylbenzometoxazon, C14HI0O4N2 (I), erhalten, aus Eg. farblose, seidenglanzende 
Nadeln, F. 220°, Sintern, 11. in Chlf., wl. in A. N-Acetyl-m-nitrophenylbenzometoxazon, 
C16H120 5N2, feine Nadeln, aus A., oder rhomb. Tafeln, aus Chlf. durch Fallen mit 
PAe., F. 116°, 11. in h. A., Methylalkohol, Aceton, Eg. u. Chlf., unl. in A. u. PAe. 
Wird beim Erwarmen mit alkoh. Kali verseift. N-Benzoyl-m-nitrophenylbenzomet- 
oxazon, C21H 140 5N2, weiBe, rhomb. Prismen, F. 173°, wird durch alkoh. Kali leicht 
verseift; 11. in h. A. u. Methylalkohol, Aceton u. Eg., wl. in der Kiilte, 1. in k. Pyridin
u. Anilin, unl. in A. — Analog der Beobachtung TiTHERLEYs (Journ. chem. Soc., 
London 91  [1907]. 1429) erhielten Vff. beim Schutteln des Kondensationsprod. yon 
m-Nitrobenzaldehyd u. Salieylamid mit 50% KOH in Pyridin, Phenol, Aceton oder 
A. nach dem Eintragen des Rk.-Gemisches in stark verd. uberschiissige HC1 ein pheno- 
lisches Umwandlungsprod. des m-Nitrophenylbenzometoxazons. Die weiBen Flocken 
schm. zwischen 115—135° zu einem zahen, gelben Tropfen, der zu Krystallen vom
F. 220°, dem des m-Nitrophenylbenzometoxazons, erstarrt. Lósen der amorphen 
Modifikation in kalter verd. alkoh. KOH, Ansauern mit Essigsaure u. Stehenlassen 
lieferte eine krystalline Modifikation vom F. 175°, kleine, ąuadrat. oder rhomb. Tafeln, 
die iiber den Schmelzpunkt erhitzt wieder fest werden, um emeut bei 220° zu schmelzen. 
Die phenol. Modifikation geht auf Zusatz von Essig- oder Salzsaure beim Aufkochen
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in dio stabile, ringfórmige iiber. Die lieiCe Lsg. der phenol. Modifikation gibt mit 
wss. FeCl3-Lsg. roto bis rotviolette Farbung u. ist zum Unterschied zur ringfórmigen 
Modifikation in schwach ammoniakal. A. leicht in der Kalte I. Dio Annahmo T it h e r -

LEYs, daB die phenol. Modifikation in einem syn- u. einem anti-Isomeron auftriite, 
besteht nicht zu Recht. Beim Benzoylieren des phenol. m-Nitróphenylbenzometoxazons 
gelangten Yff. zu einem in indifferenten organ. Losungsmm. unl. Prod. vom F. 161° 
(Zers.), dem sie auf Grund der vorgenommenen Molekulargewichtsbestst. die Formel 
eines Benzoals des phenol. Di-m-nilrophenylbenzomeloxazons (II) zuerteilen. Es ist 
in fester Form bestandig, in Lsg. ist es je nach Temp. u. Losungsm. in verschieden 
liohem Grade dissoziiert. m-Nitrophenylbenzometoxazon laBt sich an Stelle von 
Alkali u. Pyridin auch durch Dimethylsulfat zur phenol. Modifikation polymerisieren. 
Analysen u. Molekulargewichtsbestst. der dem Benzoylderiv. analogen Acetylverb. 
stimmten mit den beim Benzoylprod. gefundenen Werten gut iiberein. Langerea 
Kochen einer Lsg. des Di-m-nitrophenylbenzometoxazons in Chlf. depolymerisiert 
dasselbe vollstandig zum m-Nitrophenylbenzometoxazon vom F. 220°. Phenol. Di- 
m-nitrophenylbenzometoxazon, C^HjoObNj. Acełat, C30H22OoN4, weiBe Nadeln, aus A.,
F. 187—188° (Zers.), unl. in A., Methylalkohol, Aceton, A., k. Chlf. u. Eg.; 1. in h. 
Eg. u. Chlf. nach langerem Kochen unter Dissoziation. Erwarmen mit alkoh. Kali 
bewirkt Verseifung; aus der erkalteten Lsg. schieden sich nach Ansauern Krystalle 
des phenol. Di-m-nitrophenylbenzometoxazons vom F. 175° aus. Benzoał, C^H^OjN.,, 
Krystalle, F. 161° (Zers.), unl. in A., Methylalkohol, Aceton, Chlf., A. u. k. Eg., 1. in 
h. Eg., Anilin u. Pyridin. Yerss., das phenol. u. das ringfórmige Kondensationsprod. 
zu methylieren, miBlangen. Bromierung des m-Nitrophenylbcnzometoxazons in Eg. 
ergab verfilzte Nadeln des Dibromsalicylamids. Oxydation des Benzometoxazons mit 
Cr03 fiihrte zu keinem Resultat. — m-Nitrobenzaldibenzamid, C21H170 4N3, aus Aceton 
Nadeln, F. 224°, unl. in A., Methylalkohol, A. u. Chlf., swl. in h. Aceton u. Eg., 1. in 
Pyridin.—o-Nilrobenzaldibenzamid, C21H170.jN3, weiBe, zu Btischeln verwachseneNadeln, 
aus Eg., F. 217—218°, unl. in A., Methylalkohol, A., Chlf. u. Aceton, wl. in h. Eg. — 
m-Nilrobenzaldiacetamid, CnH 130 4N3, weiBe Nadeln, aus A., F. 236—237°, 11. in h. A., 
Methylalkohol, Chlf., Aceton u. Eg., unl. in A. — o-Nitrobenzaldiacetamid, CnH 130 4N3, 
lange weiBe Nadeln, F. 231—232°, 1. in denselben Losungsmm. wie die m-Verb. — m-Nitro- 
benzaldiurethan, C13H170„N3, weiBe Nadeln, aus A., F. 192—193°, zwl. in A., Aceton 
ii. Eg. — o-Nitrobenzaldiurethan, C13H 17OcN3, farblose Nadeln, F. 179°, 11. in A., Eg., 
Aceton u. Chlf., unl. in A. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 103 
bis 116. Wien, Univ., Pharmakognost. Inst.) H il ł g e r .

Sadatomo Yonemura, Ober die Gallodesoxycholsaure. (Vgl. C. 1927- II. 285.) 
Es wird nachgewiesen, daB die Gallodesoxycholsdure (aus Hiilmergalle) mit der Cheno- 
desoxycholsdure ident. ist. Bei der Red. der Gallodehydrodesoxycholsaure nach CLEM- 
MENSEN entsteht die Gallocholansaure, C24H40O2. Aus den Eigg. wird geschlossen, 
dafi diese Verb. ein Abkommling der Cholansaurereilie ist, u. daB die Gallodesosychol- 
siiure zur Pseudocholestanreihe gehort. Bei der Oxydation der Gallodesoxycholsaure 
springt die Drehung von rechts nach links um, durch Red. bleibt die Linksdreliung 
erhalten. Die Dehydrogallodesoxycholsaure wird auch nicht in Eg.-Lsg. beim Kochen 
mit HC1 verandert. Sie verlialt sich also anders ais die Deliydrodesoxycholsaure u. 
die Dehydrohyodesoxycholsaure. Bei der Oxydation der Gallodesoxycholsaure mit 
KOBr entsteht die Desoxybilióbansaure, C24H30O8, die mit der von WlNDAUS aus 
Chenodesoxycholsaure erhaltcnen ident. ist.

V e r s u c h e. Gallodehydrodesoxycholsaure, [cc]d18 in 98°/oig. A. =  — 33,04°. — 
Gallode$oxybilióbansaure, C24H30O,., aus Gallodesoxycholsaure mit KOBr, aus verd. 
A. prismat. Tafeln, F. 253°; unl. in W., A., Chlf., wl. in k. A., 11. in h. A., Aceton, Eg.
u. Essigester. [a]D9 (? Ref.) in 98% ig. A. =  — 45,83°. — Gallocholansaure, C24H40O2, 
aus verd. A. biischelfórmige^Nadeln; F. 162—163°; unl. in W., 11. in A., Aceton u. Eg. — 
Alhylesler der Gallocholansaure (Bruttoformel im Original Yerdruckt); aus verd. A.

C : O O

O
c 0h 6
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prismat. Nadeln vom F. 94°; [a]n21 in 98°/0ig. A. =  — 39,26°. (Journ. Biochemistry
8 [1927]. 79—84. Okayama, Med.-chem. Inst.) L o h m a n n .

A. Windaus und A. van Schoor, Ober die fS-Focae-cholsaure. Dio der Chol- 
aaure isomere ft-Focae.cholsaure, C24H.10O5, gibt bei der Oxydation mit KMn04 eine Di- 
oxyearbonsaure, C^H^O^ Diese oxydiert sich mit H2Cr04 zu der entspreehenden 
Diketocarbonsaure, 05311340(1, welche durch amalgamiertcs Zn u. HC1 zu einer Saure 
CS3H3g02 reduziert wird, die sich ident. mit W ie l a n d s  (C. 1927.1. 443) Norcholansaure 
erwiesen hat. Der /?-Focaecholsaure kommt demnach ebenfalls das Kohlenstoffskclett 
der Cholansaure zu. Sie besitzt jedoch zum Unterschied von anderen Gallensauren 
am C-Atom23 eine Oxygruppe. Dio beiden anderen O-Atome befinden sich wahrschein
lich an don C-Atomen 3 u. 12. Die /?-Focaecholsaure (I) liefert mit NaOBr eine Oxy- 
lactondicarbonsaure, C24H3eOr (II), moglicherweise aueh C^H^O- mit einer a-standigen 
Kctogruppe statt einer A.-Gruppe. Bei der Oxydation mit H2Cr04 entsteht Nordesoxy- 
biliobansdure, C23HM0 6. Bei der Einw. von rauchender H N 03 auf /?-Focaecholsaure 
entsteht eine Hexacarbonsaure, C22H320 ]2. Erfolgt dio Oxydation mit rauchender 
HNO3 bei —10°, so erhalt man eine N-haltige Saure vom F. 205°, die nicht weiter 
untersucht wurde. Aus 20 g Trockenriickstand von Antilopengalle wurden 4,5 g Fett- 
sauren, 0,35 g Desoxycholsaure u. 2,8 g Cholsaure, aus 40 g trockener Hasengalle, 
4,5 g Desoxycholsaure isoliert. AuBerdem fanden sich verschiedene Sauren, die scharf 
bei 125, 151, 185 u. 222° schmolzen. Die Saure vom F. 185° lieferto bei der Analyse 
Zahlen, die auf eine Telraoxycholansaure paBten.

CHOH CII

" ^ ^ H —) H , C ^ :JU 

CH—J ' ”  H C -C O  CH
- ^

H,C t ------ CH, C-------CH.
II

HOHC5 HC ^H *  IIOOC CH CH,

H,C CII, H.C CH,
(i-Focaecholsaure. Zur Darst. wurden Gallen verschiedener Scehundarten mit 

10%ig. KOH 8 Stdn. gekocht. Die beim Ansauern abgeschiedene pechartige M. Wurde 
mit 90%ig. A. gel., von beigemengten Fettsauren durch Ausschutteln mit PAe. be- 
freit, der A. verdampft u. mit NH3 neutralisiert. Die aus der Lsg. der NH,-Salze 
abgescliiedenen Gallensauren werden mit A. aufgenommcn, mit NH, wieder in wss. 
Lsg. iibergefuhrt u. ais Ba-Salz gefallt. Aus letzterem wird iiber das Na-Salz die freie 
Saure dargestellt. Blattchen, F. 222°, bei rasehem Erhitzen bis 232°. Saure ^23^38 
Nadeln aus verd. A., F. 197°, Gescłunack bitter, wl. in Aceton, weniger 1. in Eg. 
M e t h y l e s t e r ,  Nadeln aus yerd. CH3OH, F. 78°. Saure C23H3i04, Nadeln aus 
verd. A., F. 200°, 11. in A., Aceton, A. u. Eg. Norcholansaure, 023H380 2, Nadeln aus 
90%ig. A., F. 174,5°. M e t h y l e s t e r ,  lange Nadeln. Oxylaclondicarbonsdure, 
Ci3HM0- (II), Krystalle aus Eg., F. 170°, nach dem Trocknen bei 100°, F. 237°. Aus 
verd. Essigsaurc Prismen, 11. in A. u. Eg., weniger 1. in Aceton, swl. in A,, unl. in Chlf.
u. PAe. Saure C^H^O^, Prismen aus Essigsaure, F. 256°. D i m e t h y l e s t e r ,  
CjjHjjOg, lange Nadeln, F. 125°. Saure C„2HS2012, feine Nadelchen aus Essigester. 
Zers. bei 225—233° unter Braunfarbung. Fast unl. in W. u. organ. Ldsungsmm. 
(Ztschr. physiol. Chem. 173. 312—20. Góttingen, Univ.) G u g g e n h e im .

y ia d im ir  Pertzofj, Die Einwirkung von Bennin auf Casein. II. Weilere Be- 
trachtung der Eigenschaften des Paracaseins. (I. ygl. C. 1927. II. 1709.) Das durch Einw. 
von Rennin oder Pepsinpraparaten auf Milch erhaltene Paracasein wird mit Casein 
yerglichen bzgl. Losliehkeit in NaOH, W., Titrationskurye, Basenbindungsyermógen. 
Im allgemeinen ergibt sich, daB Paracasein nicht mit durch Alkali yeriindertem Casein 
ident. ist u. nicht aus dem letzteren durch partielle alkal. Hydrolyse entsteht. (Journ. 
gen. Physiol. 11. 239—53. Boston, Harvard Med. School.) L o h m a n n .

A. Kossel und E. G. Schenck, Untermchungen iiber die basischen Eiweifistoffe, 
ein Beitrag zu ihrer Entwicklungsgeschichte. Die Protaminę lassen sich je nach ihrem 
Gehalt an den 3 Histonbasen — Arginin, Łysin u. Histidin — in Mono-, Di- u. Tri- 
‘protaminę einteilen. Bei den Triprotaminen existieren 2 Móglichkeiten: (Arginino-, 
Histidino)-diprotamin (Beispiel Percin) u. Arginino-, Lysinodiprotamin (Beispiel
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Cyprinin, Crenilabrin). Die Hislone enthalten neben Monoaminosauren alle 3 Histon- 
basen. Ais bcsondero Proteingruppen werden die aus Lymphdriisen u. Darmsehleim- 
haut dargestellten bas. Peptone betrachtet, welche bia jetzt nur in Zełlkernen auf- 
gefunden wurden, u. welche je nach dem Gehalt an 1, 2 oder 3 Hexonbasen in bas. 
Mono-, Di- u. Tripeptone unterschieden werden. Bei den bas. Peptonen entfallen 
25—65% vom Gesamt-N auf die Hexonbasen. H2S04- u. P-Rk. sind negativ. Mit 
NH3 u . ammoniakal. EiweiBlsg. bilden sie keinen Nd., auch nicht mit K 4Fe(CN)6 u. 
Sulfosalicylsaure (Unterschied von den Protaminen u. Histonen). Mit Pepsin-HCl 
lassen sich die meisten bas. Peptone noch weiter abbauen. Dio Protaminę des Karpfen- 
spermas, die Cyprinine, weisen je nach der Art u. dem Zeitpunkt ihrer Gewinnung 
einen verschiedenen Gehalt an Arginin-N auf. Sie erweisen sich ais Gemische von bas. 
Peptonen u. Protaminen. Der durch KjFe(CN)6 u. Sulfosalicylsaure fallbare Anteil 
ist ein Protamin u. entspricht ungefa.hr dem Cyprinin-/? von KOSSEL u. D a k i n  (Ztsehr. 
physiol. Chem. 40. 565; C. 1904. I. 591). Der Gehalt an den einzelnen Hexonbasen 
variiert jedoch erheblieh mit der Jahreszeit. Es lieBen sich 3 Fraktionen abtrennen. 
Bei den bas. Cyprinodipeptonen 1 entfallen 34,82—54,78% des Gesamt-N auf Hexon- 
basen, 0,36—18,02% auf Arginin, 28,60% auf Lysin-N, 3,6% auf Prolin, 13,7% auf 
Aminovaleriansaure, 13,31% auf Alanin, wenig Tyrosin. Die bas. Cyprinodipeptone 2 
wurden aus der Mutterlauge von Pepton 1 uber die Phosphorwolframsaureverb. isoliert. 
Der Hexonbasen-N schwankte zwischen 29,38 u. 64,04%, der Arginin-N zwischen 
13,45 u. 34,02%, der Lysin-N zwischen 15,93 u. 30,02% des Gesamt-N. Histidin konnte 
nicht nachgewiesen werden, dagegen in einzelnen Praparaten Tyrosin u. Tryptophan. 
Bei den aus dem Filtrat von Dipepton 2 isolierten Cyprinotripeptonen entfallen auf 
Hexonbasen 44,99—49,51%, auf Arginin 1—15,17%, auf Łysin 3,47—16,98%, auf 
Histidin 15,72—30,87% 4es Gesamt-N. In einem Fali wurde neben dem bas. Pepton 
ein echtes Histon gefunden, welches mit NH3 abgetrennt werden konnte. Bei diesem 
Cyprinohiston entfallen auf 100% des Gesamt-N 41,57% auf Hexonbasen-N, darunter 
19,05% auf Arginin-N, 19,07% auf Lysin-N, 3,45% auf Histidin-N. Ein bas. Pepton 
mit Cyprinineigg. — Fallbarkeit durch EiweiBlsg. u. durch II4Fe(CN)6 — wird ais 
Pseudocyprinin bezeielmet. Es wird durch Pepsin-HCl verdaut u. erwies sich im Tier- 
vers. ungiftig wie die bas. Cyprinopeptone. Dagegen erwies sich 0,18 g Cyprinohiston
u. 0,25 g Cyprinin bei intravenóser Zufuhr am Hund tódlich. — Das Clupein lieB sich 
mit H4Fe(CN)e oder Sulfosalicylsaure nicht wie das Cyprinin in eine Protamin- u. 
Peptonbasenfraktion zerlegen. Es lieBen sich jedoch yerschiedene nahe verwandte 
Clupeine feststellen, sowie aus einem nieht ganz reifen Spermapraparat ein bas. Clupeo- 
dipepton. Die verschiedenen Clupeine unterschieden sich in ihrem Arginingehalt u. 
in ihrer N-Verteiluńg. Ein dem bas. Cyprinopcpton ahnliches Prod. lieB sich aus den 
reifen Testikeln der FluBbarbe (Barbe fluviatilis) herstellen. Das bas. Barbopeptcni 
gibt ahnliche Rkk. wic die bas. Cyprinodipeptone. "Vom Gcsamt-N yerteilen sich 
50,32% auf Hexonbasen, 11,50% auf Arginin, 38,82% auf Łysin, 7,66% auf Prolin. 
Die beim Salmin u. Sturin nach dem gleichen Verf. abgetrennten Fraktionen zeigten 
den gleicheń Arginingehalt. Aus 9 g getrockneter Testikel aus Bachforellen lieBen sich
1,2 g eines Trułtin genannten Protamins darstellen, das sich ais ein mit dem Salmin 
ident. Monoprotamin erwies. Beim Karpfen verlauft die Testikelreifung ohne nennens- 
werte Veranderung des Korpergewichtes. Das Durchschnittsgewicht des Testikels 
betragt ungefahr 7% vom Gesamtgewicht des Fisches. Die Analyse der Testikel wahrend 
den verschiedenen Entwicklungsstadien fiihrte zu folgendem Bild: Im ruhenden 
Testikel findet sich nur das ais Lysintrager funktionierende bas. Dipepton 1. In dem 
ersten Reifestadium kommt dąsu das bas. Dipepton 2 ais Arginintrager. Die beiden 
Komponenten verbinden sich u. tauschen ihre Hexonbasen miteinander aus, ein Aus- 
tausch, der nicht iiber scharf definierte Zwischenprodd. geht u. anfangs durch Zufuhr 
von Arginin einen Anstieg des Hexonbasengehaltes herbeifiihrt, worauf dann durch 
Austritt Yon Łysin wieder Absinken stattfindet. Das Pseudocyprinin ist ein Zwischen- 

.prod. zwischen Pepton u. Histon, vielleicht das Endprod. des Zusammentretens der 
bas. Peptone 1 u. 2. Durch Anlagerung des bas. Tripeptons wird die Hauptmenge 
des Histidins u. Tyrosins in die Verb. gebracht u. diese in ein Histon ubergefiihrt. 
Wenn nun bei weiterer Reifung das Łysin zum groBen Teil, das Histidin ganz aus- 
geschieden wird, entsteht aus dem Cyprinohiston das Cyprinin. Die Ergebnisse der 
pept. Verdauung bestatigen diese Entwicklungsgeschichte. Danach enthalt das EiweiB- 

, molekuł leicht spaltbare Bindungen, welche den Stellen der Zusammenfiigung ent- 
sprechen. Die schwacheren Bindungen werden durch Pepsin, die starkeren durch



2 0 9 8 E. B io c h e m ie .  — Ea. P f l a n z e n c h e m ie . 1 9 2 8 . I .

Trypsin gcl. Ahnlicli entwickeln sich die bas. EiwęiBstoffe auch im reifenden Herings- 
testikel aus einem nachgewiesenen Clupeodipepton 1 u. einem wahrscheinlich gemachten 
Clupeotripepton 1. Das daraus gebildete Clupeohiston wurde noch nicht einwandfrei 
festgestellt, wohl aber das daraus durch Entfernen von Histidin, Łysin u. Tyrosin 
entstehendc unrcife Protamin mit 82% Arginin-N, aus welchem sich nach Abspaltung 
von Monoaminosauren dann das Endprod. mit ungefahr 91—93% Arginin-N bildet. 
Einen liickenlosen Obergang von Histon zum Monoprotamin ergibt die Betrachtung 
der Endprodd. der Testikelreifung bei verschiedenen Spezies. Yff. halten cs fiir wahr
scheinlich, daB die dargelegten GesetzmaBigkeiten nicht nur fiir die Entw. des Karpfen- 
u. Heringsspermas gelten, sondern dafi sich allgemein Umwandlungen in den EiweiB- 
stoffen der Zellkerne in diesem Rahmen bewegen. Nur in den Samenzellen werden 
jedoch Protamino oder Obergangsprodd. zwischen Histonen u . Protaminen gefunden, 
wahrend in den ubrigen Zcllen Histone u. bas. Pcptone vorkommen. — Zur Trennung 
der Protamino u. Histone von den bas. Peptonen wird die wss., neutrale oder sehwacb 
saure Lsg. der Proteino unter Vermeidung eines tJberschusses mit H4Fe(CN)6 oder 
20%ig. Sulfosalicylsauro yersetzt u. der Protamin- bzw. Histonnd. abzentrifugiert u. 
ausgewaschen. Aus der Lsg. fallt man die bas. Peptone zunachst mit schwefelsaurem 
A., dann mit A. +  Ae. Bei Verwendung von Sulfosalicylsauro kann der Zusatz von 
A. +  H2S04 direkt erfolgen, bei Verwendung von H4Fe(CN)6 muB diese zuerst mit 
CuS04 entfernt werden. Zur Isolierung des Protamins u. des Histons aus den Ndd. 
lost man zunachst mit Aceton +  W. u. etwas H2S04 u. fallt mit A. (bei Verwendung 
von Sulfosalicylsaure), oder dampft zur Tróckne u. extraliiert mit verd. H2S04 [bei Ver- 
wendung von H4Fe(CN)6]. Aus der Lsg. von Histon u. Protamin fallt man das Histon 
mit 2—3%ig. NH3 u. das Protamin nach Verjagen des NH3 mit A. Das Histon ist 
nach der Abtrcnnung in Aceton +  W. +  H2S04 1. (Ztschr. pliysiol. Chem. 173. 278 
bis 308. Heidelberg, Univ.) ' G u g g e n h e im .

Th. Lissizin, Ober die durch Oxydation mit Permanganat erhaltenen Oxydations- 
produkte des Keratins. II. Mitt. (I. vgl. Biochem. Buli. 4 [1915]. 18.) Zur Darst. der 
Oxykeratinsulfcntsdure (l. c.) werden 140 g entfettete Menschenhaare in 101 2%ig. 
KMn04-Lsg. oxydiert, filtriert, auf 1/i konz., mit yerd. HC1 angesauert, von der aus- 
gefallenen Oxyprotosulfonsaure abfiltriert, mit Pb-Acetat gefallt u. aufs neue filtriert. 
Das Filtrat wird mit Baryt-W. sehwach alkal. gemacht, noehmals filtriert u. mit bas. 
Pb-Acotat gefallt. Der Nd. wird entbleit u. die konz. wss. Lsg. mit A. gefallt. Der er- 
haltene Nd. wird mit konz. HC1 hydrolysiert, konz. u. mit A. gefallt. Die aus W. er
haltenen Krystalle entsprachen der Formel CgHyOENS u. erwiesen sich ident. mit opt.- 
inakt. Cysleinsaure (vgl. F r ie d m a n n , Beitr. Physiol. u. Pathol. 3. 1; C. 1902. II. 
136). B a - S a 1 z , (C3H60 5NS)2Ba +  H ,0. Krystalle aus W. C u - S a 1 z , C3H605NS- 
CuOH. (Ztschr. physiol. Chem. 173. 309—11. Moskau, I. Staatsuniw) G u g g e n h e im .

Julius B. Cohen, Organie cliemistry for advanced studenta. Part 1, Reactions; Part 2, 
Struoture; Part 3, Synthesis. 5 th. ed. London: E. Arnold 1928. 8° vol. 18 s. net.

E. Biochemie.
E a. P f la n z e n c h e m ie .

Alph. Steger und J. van Loon, Ober die Zusammensetzung des Epheusamenóls. 
(Vgl. VAN Loon, C. 1927. II. 1355.) Aus Eplieusamen wurden in der 1. c. angegebenen 
Weise 20% eines dunkelgriinen Ols erhalten. Konstanten: D.35, 0,9151, nu40 =  1,46 70,
E. 13,8°, SZ. 11,0, VZ. 181,1, EZ. 170,1, JZ. (W ijs) 102,2, REICHERT-MEISSL-Zahl 
1,0, Glyceringeh. (ais C3H6) 4,0%, Unverseifbares 6,58%. Gesamtfettsauren 88,95%, 
nach Vakuumdest. (Kp.10 190—220°) hellgelb, F. 23—24°, E. 19,9°, n D10 =  1,4592, 
SZ. 199,0, JZ. (W ijs) 97,2, rhodanometr. JZ. (K aotm ann, C. 1926. II. 130) 85,4, 
mittleres Mol.-Gew. 281,9. Trennung der Sauren nach dem modifizierten TwiTCHELL- 
Verf. ergab 2 feste Fraktionen A u. B  (zusammen 61,2%) u. eine fl. Fraktion C (38,1%). 
Da (j noch wenig feste Sauren enthalt, diirften die wirkliehen Zahlen etwa 67 u. 33 
sein. Konstanten von A, B , C: F. 28,2°, 25,0°, fl.; E. 26,0°, 23,5°, fl.; nD40 =  1,4533,
I,4529, 1,4630; JZ. 85,8, 81,2, 134,0; SZ. 198,6, 199,4, 197,8; mittleres Mol.-Gew. 282,2, 
281,2, 283,6. Der Geh. an gesatt. Sauren lieB sich nicht nach dem Verf. von B e r t r a m  
ermitteln, weil bei der Oxydation Laurinsaure entsteht (vgl. dazu VAN LOON, C. 1927.
II. 762), ergibt sich aber leieht aus der rhodanometr. JZ. zu 5,1%, weil auBer gesatt.
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Sauren nur Petroselin-, 01- u. Linolsaure zugegen sind, welche samtlieh mit e i n e r  
Doppelbindung gegen Rhodan reagieren. — Aus einer groCen Menge Ol wurden sodann 
die Fettsauren isoliert, naeh TwiTCHELL getrennt u. niiher untersueht. Die gesatt. 
Siiuren bestehen wesentlich aus Palmitinsaure. Krystallisation der festen Sauren aus
A. ergab Pelroselinsdure, F. 29,4°, mit ihren 1. e. angegebenen Konstanten. Auch die 
Ozonisierung verlief wie 1. c. Unters. der fl. Sauren wie 1. c. ergab, daB nur Ól- u. Linol
saure, zugegen sind. Die Menge der Linolsaure errechnet sich leicht aus den Jodzahlen 
naeh W lJS  u. KAUFMANN. Z us. der Fettsauren in % :  Hóhere gesatt. Sauren 5,1, 
Petroselinsiiure 62, Olsiiure 20, Linolsaure 13,1. Fiir die Sauren aus Petersiliensamenól 
ergeben sich die sehr ahnlichen Werte 4,7, 70, 12 u. 14. — Zus. des Epheusamenóls 
in °/0: Hóhere gesatt. Sauren 4,5, Petroselinsaure 55, Olsaure 17, Linolsaure 11,7, 
Glycerin (C3H6) 4, Unverseifbares 6,6. (Ree. Trav. chim. Pays-Bas 47. 471—76. Delft, 
Univ.) L in d e n b a u m .

W. Ssadikow und R. Gruthner, Zur Kenntnis des Bergenins. I. Zusammen- 
fassendes iiber iiltere Unterss. des Bergenites von M o r e l l e  u. Bcriclit iiber eigene 
Unterss. Gewinnung des Bergenins aus dem k. Auszug der Badanwurzel naeh dem 
Einengen im Vakuum u. Abtrennung der echten Zuekerstoffe. Fallung des Bergenins 
ais weiBen krystallin. Nd. durch Ausschiitteln mit A. u. Verdiinnen mit W. Frak- 
tionierte Krystallisation des Rohbergenins aus alkoh. Lsg. ergab farblose, glanzende 
Krystalle. Weitere Fraktionierung ergab Fraktionen mit doppeltem F. von 137—139° 
u. 228—230°. Etwas 1. in h . W., etwas mehr in A., Pyridin, Eg. Das Bergenin zeigte 
folgende R kk.: Mit FeCl3 violette Farbung (Ggw. von Phcnolhydroxylen). Mit sohwacher 
NaOH braune Farbung. Ammoniakal. Ag20-Lsg. wird reduziert. FEHLINGsche Lsg. 
wird beim Erwarmen ebenfalls reduziert. Bas. Pb-Acetat gibt einen im tlberschuB
1. Nd. Saure KMnO,r Lsg. wird entfarbt. Ebullioskop. Best. des Mol.-Gew. ergab 
348 u. 339, Zus. C14H20O10 (Bergenit von M o r e l l e  C8H 120 8). — Acetylderiv. des Ber
genins 11. in A., F. 192,5—193,5°. Mol.-Gew. 672 u. 608. Zus. C^H^O-COCH^,, =  
Dekaacetylbergenin.— Verss. der hydrolyt. Spaltung ergaben naeh 60 Stdn. Kochen von
10 g Bergenin mit 5%ig. H2S04 u. Erkaltcn Abscheidung reinen Bergenins. Gleiches 
Resultat beim Kochen mit HC1; zuckerartige Spaltungsprodd. sind nicht yorhanden, 
was weder auf zucker- noch glucosidartige Struktur schlieBen laBt, sondern auf den 
Bau ais cycl. Polyphenol. — Behandeln von 0,7960 g Bergenin mit 25 ecm H J  naeh 
Z e ise l-F a n to  ergibt, daB 0,3131 g J  an die abgespaltenen CH3-Gruppen gebunden 
werden. Vff. nehmen das Vorhandensein von zwei acetylierbaren u. ais CH3J  abspalt- 
baren Methanolgruppen an. Bergenin dreht rechts, [a]D =  +47,2° bzw. 51,3° (0,3216 g 
Bergenin in 50 ccm absol. A.). Bergenit von M o r e l l e  dreht links, [a]n =  —51,36°.
0,3620 g Dekaacetylbergenin in 50 ccm absol. A. gibt [a]o =  -j-25,2° bzw. 26,2°. Aus 
dem  Vorhandensein asymmetr. C-Atome im Bergeninmol. u. auf Grund der Unter- 
suchungsergebnisse liegt naeh Ansicht der Vff. im Bergenin Verkettung von zwei 
teilweise hydrierten Benzolringen vor. Theoret. Bedeutung des Bergenins wegen seiner 
Beziehungen zu den Gerbstoffen, Zuckerstoffen u. hydroaromat. Verbb. (Biocliem. 
Ztsehr. 190 [1927]. 340—51. Leningrad, Staats-Inst. f. angew. Chem.) L. Jos.

W illis D. Gallup, Beziehung des ,,d-Gossypol“ zur Giftigkeit von Baumwollsamen- 
produklen. (Vgl. C. 1928. I. 213.) Vf. untersueht eine Reihc von Baumwollsamen- 
mehlen auf ihren Geh. an Gossypól u. ahnlichen Verbb., besonders „d-Gossypol“, die 
die Giftigkeit der Baumwollsamenprodd. verursachen. Das Gossypol w rd e  durch E r
hitzen yon Baumwollsamen in einem elektr. Ofen in eine unl. Form, sog. ,,d-Gossypol“ 
iibergefiihrt. Dieser Wechsel wurde durch chem. Best. dieser beiden Verbb. verfolgt u. 
die Abnahme der Giftigkeit des Samens durch Verfiitterungsverss. bestimmt. Dabei 
wurde gefunden, daB die Giftigkeit mit zunehmender Dauer der Erhitzung abnimmt 
u. daB die Giftigkeit durch diejenige Form des Gossypols hervorgerufen wird, welche 
nicht aus dem erhitzten Samen mit A. extrahiert werden kann. Damit "wurde die 
Giftigkeit des ,,d-Gossypols“ erwiesen. Weiter wurde Baumwollsamenmehl, welches 
nur Spuren von atherlóslichem Gossj^ol, aber groBe Mengen von ,,d-Gossypol“ enthiilt, 
untersueht. Das Mehl erwies sich ais giftig, wenn es in groBen Mengen an Tiere ver- 
fiittert wurde, aber trotz seines hohen Geh. an „d-Gossypol“ war es viel weniger giftig 
ais der erhitzte Samen. Daraus zieht Vf. den SchluB, daB die gegenwartigen Best.- 
Methoden fiir Gossj^pol u. seine yerwandten Verbb. nieht geniigen, um die Giftig
keit yon erhitzten Baumwollsamenprodd. zu bestimmen. (Ind. engin. Chem. 20. 
,59—63. Versuchsansta.lt Oklahoma, Stillwater, Okla.) B r a u n s .
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R. Shinoda und C. Ashizawa, Ober das Mannanaceiat. I. Eine neue Methode zur 
Herslellung von Mannanaceiat und einiges iiber seine Eigenschaften. Vff. stellen Mannan- 
acetat dar, indem sie pulverisierte japan. Konjaku (amorphophallus konjao) mit einer 
wss. C102-Lsg. behandeln u. das so vorbehandelte Prod. mit Eg. 20 Stdn. im sd. 
W.-Bad unter standigem Riihren erbitzen. Das so erhaltene Mannanacetat enthalt 
61,43% Acetyl u. scheint dag Triacetat des Mannans zu sein. Es ist sehr stabil, 1. in 
einem Gemisch von 4 Teilen Terachlorathan, 4 Teilen Methylacetat u. 2 Teilen 
Methanol. Eine l°/0ig. Lsg. hat eine geeignete Viscositat u. gibt einen festcn Film. 
Es kann durch Waschen mit W. geniigend gereinigt werden. Obgleich viele Pflanzen 
Mannan enthalten, ist japan. Konjaku das gecignetste Ausgangsmaterial. (Cellulose 
Industry, Tokyo 4. 3. Militarwissenschaftl. Labor.) BRAUNS.

Masao Fukuda, Die Beslandteile von Typha angustata, Bory. et Chaub. Zur Er- 
forschung der chem. Bestandteile der Pflanze Typha angustata, Bory. et Chaub, dereń 
Pollen im Altertum ais Diureticum u. Stypticum Verwendung fanden, wurden je 
250 g der Pflanze mit 1250 ccm sd. 70%ig. A. extrahiert u. die stark eingeengte alkoh. 
Lsg. mit PAe. (Kp. 50—80°) ausgeschiittelt. Hierbei war ein Teil in PAe. 1. (a), ein 
anderer unl. (b). Der Abdampfriickstand der Lsg. (a) erwies sich nach Dest. bei
2—3 mm u. Krystallisation aus CH3OH (4-mal) ais Palmitinsaure, C16H320 2, F. 62,5 
bis 63°. Lsg. (b), die die charakterist. Rk. auf Flavon (mit Mg u. HCi) zeigte u. nach 
Hydrolyse mit H2S04 u. Neutralisation mit NaOH Echling gab (Glucosid des Elayons), 
wurde mit h. W. ausgezogen, diese Lsg. mit Pb-Acetat u. im Filtrat das Glucosid 
mit bas. Pb-Acetat gefallt. Diese Fallung wurde mit 50%ig. Essigsaure zerlegt, von 1. 
Pb-Salz mit H 2S04 befreit, der Uberschufl der letzteren m itBaC03 entfernt u. das nicht 
krystallisierendo Glucosid in dieser Lsg. mit H2S04 (Gesamtkonz. 4%) hydrolysiert. 
Die mit W. gewaschene Abscheidung (A) bildet gelbe Krystalle aus CH3OH, F. 307°, 
C16Hj20 7. Sie enthalt eine Methoxylgruppe. — Telracetylderiv., C16H807-(C2H30)4.
F. 204—205°. — Zers. von (A) mit NaOH-Lsg. unter Durchblasen von Luft, Neutrali
sation mit H2S04 u . Extraktion mit A. nach Zusatz iiberschussigen NaHC03. Es 
ergibt sich eine A.-Lsg. (c) u. ein wss. Riickstand (d). Der Riickstand von (c) erwies 
sich nach Krystallisation aus h. W. (Tierkohle) ais Phloroglucin, F. 216—217°. Der 
mit HCI angesauerte Riickstand (d) wurde mit A. ausgezogen u. der A.-Riickstand

O O PTT aus W. (Tierkohle) krystallisiert. F. 206
l i n / s ^ / ---- \nTT bis 207°. Es handelt sich um YanilUnsaure. —
“ '-'i j  i ii'-' \ ___/O l i  Diese auf die Konst. von (A) ais eines Iso-

' ' IicOII rhamnetins (I) hinweisenden Ergebnisse wurden
durch die Synthese von (A) aus Yanillinsaure 
nach R o b in s o n  (C. 1926. II. 2909) bestatigt. 

Das Filtrat (A) ergab bei Behandlung mit Phenylhydrazin bzw. p-Brombenzoyl- 
hydrazin u. Eg. d-Phc.nxjlglucosazon, F. 203—204°, bzw. d-p-Brombenzoylhydrazon. 
Das Glucosid enthalt sohrn d-Glucose. (Buli. chem. Soc. Japan 3. 53—56. Sendai, 
Tohoku Imp. Univ.) HERZOG.

Julius von Wiesner, Die Rolistoffe des Pflanzenreichs. 4. Aufl. Hrsg. von Paul Krais u. 
Wilhelm von Brehmer. [2. Bde.] Bd. 2. Leipzig: Wilh. Engelmann 1928. gr. 8U.
2. Holzer bis Zucker mit e. ausfiihrl. Reg. zum 1. u. 2. Bd. (III S., S. 1123—2253). 
M. 46.— ; Lw. M. 49.— ; Hldr. M. 52.— .

K4. T lerchem le.

F. Krause, Zur Frage des Vorkommens einer lactacidogenartigen Subsianz in 
Driisen. II. Mitt. (I. vgl. C. 1927. II. 1277.) In der tatigen Speicheldriise ist entgegen 
den Feststellungen von Camis (Arch. Int. Pliysiol. 22 [1924], 235) keine vermehrte 
Bldg. Ton H 3P0 4 nachweisbar. Der H3P 04-Gehalt der durch Pilocarpin gereizten 
Driise erwies sich vielmehr bis gegen 20% geringer ais bei der ruhenden, ein Unter- 
schied, der sich auf die yermehrte Durchblutung des tatigen Organes zuruckfiihren 
la(3t. Der Milchsauregehalt in der ruhenden u. tatigen Driise war annahernd gleich. 
Nach dem Yerf. von E m b d e n  u . ZlMMERMANN (C. 1925. I. 1500) liefl sich weder aus 
Speichel-, noch aus Pankreasdriisen Hezosemonophosphorsaure isolieren. In  dem nach 
SCHENK enteiweiBten u. von Hg befreiten neutralisierten sog. A-Filtrat von Pankreas- 
driisen u. Leberbrei bewirkten Muskel- u. Drusenbrei bei 42° eine vermehrte Bldg. 
anorgan. H 3P04, welehe sich aus den im Schenkfiltrat entlialtenen unbekannten organ.
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Phosphorsaureverbb. unter dem EinfluB der Esterasen des Drusen- u. Muskelbreies 
bildet. (Ztsehr. physiol. Chem. 173. 235—44. Heidelberg, Univ.) G u g g e n h e im .

Yasusada Oda, Ein Beitrag zur Chemie des Lactacidogens und iiber den Einfluji 
von verschiedenen Salzen auf Hexosephosphatase der Muskulatur. Ais Phosphatase 
wurde ein Acetontrockenpraparat, ais Substrat ein Lactacidogenpraparat aus Kanin- 
chenmuskulatur benutzt, das fast ySllig aufgespalten wird. Von den untersuehten 
Salzen hemmen 1/20 - m. NaF u. CaCl, die Abspaltung von H3P 0 4 fast vollig. NaCl, 
NaBr, NaJ, Na2S04, KC1 u. MgCl2 sind ohne EinfluB. (Journ. Bioehemistry 8 [1927]. 
45—55. Tokyo, Bioehem. Inst. Kais. Univ.) L o h m a n n .

F. Haurowitz und J. Sladek, Uber die chemische Zusammensetzung der Blut- 
pldtlchen. Durch Sedimentierung abgetrennte Thromboeyten gaben folgende Analysen- 
werte: EiweiBstoffe 71%, Lipoide 12%, wovon 1,7% Cholesterin, Asehe 5,5%, woyon
0,074% Ca. Zur Darst. der Thromboeyten werden 10 1 Pferdeblut mit dem gleichen 
Vol. einer 0,75%ig. Lsg. von Na-Citrat +  0,9% NaCl versetzt, nacli einigen Stdn. 
das klare Plasma abgehebert, die zwischen Plasma u. Erythroeyten abgesetzte weiB- 
liche Schicht aus Leukocytcn u. Blutplattchen abgezogen, mit 0,9%ig. NaCl-Lsg. 
mehrmals abzentrifugiert u. schlieBlich in 0,9%ig. NaCl-Lsg. in einem 1 1-MeBzylinder 
15 Stdn. der freiwilMgcn Sedimentierung iiberlassen. Die Leukocyten bilden einen 
diehten weiBen Nd., iiber welchem die Thromboeyten suspendiert bleiben. Durch 
Abheben der Suspension u. 3-malige Wiederholung der Sedimentierung wird eine Sus- 
pension erhalten, die auf 2000 Thromboeyten nur einen Leukocyten enthalt. Ausbeute
0,434 g Trockensubstanz aus 101 Pferdeblut. (Ztsehr. physiol. Chem. 173. 233 bis 
234.) * G u g g e n h e im .

F. Haurowitz und J. Sladek, Uber Darstellung und Eigenschaften der Erythro- 
cytenstromata. Die von Plasma, Leukocyten u. Thromboeyten befreite Suspension 
der Erythroeyten wird durch wiederholtes Zentrifugieren mit 0,9—l,2%ig. NaCl-Lsg. 
von Citrat u. von letzten Resten der PlasmaeiweiBkorper befreit. Man verd. auf % des 
ursprunglichcn Blutvol., schuttclt mit 1/6 Vol. Toluol u. zentrifugiert nach 48-std. 
Stehen im Eisschrank. Die Stromata finden sich ais farblose Schicht zwischen dem 
Toluol u. dem gel. Hamoglobin. Sie werden mit 0,9%ig. NaCl-Lsg. zentrifugiert. Man 
erhalt aus 11 Blut ea. 100—200 ceni eines weiBen dickcn Breies. Zur Entfernung der 
vom Toluol nicht aufgenommenen Lipoide werden die Stromata mit A. extrahiert, 
zuerst in feuchtem Zustand, dann nach dem Trocknen mit A. u. A. Anorgan. Bestand- 
teile werden durch Wasehen mit Vioo'n> Essigsaure herausgelost. Aus Menschenblut 
wurden nach diesem Verf. erhalten: 0,112% Stromalipoide, 0,190% StromaeiweiB, 
8,07% Hamoglobin. Aus Pferdeblut: 0,232 u. 0,092% Stromalipoide, 0,342 u. 0,067% 
StromaeiweiB, 11,4 u. 7,9% Hamoglobin. Der Gehalt der Gesamtlipoide an Phos- 
phaten, Fettsauren u. Unverseifbarem (Cholesterin) zeigte in den einzelnen Bestst. 
starkę Schwankungen. Die lipoid- u. salzfreien Stromariickstande bestanden aus- 
schlieBlich aus EiweiB mit 15,99% N, 0,83% S, 0,102% P u. 0,07—0,16% Fe. Nucleo- 
proteide u. Globulin sind nicht yorlianden, da 0,5—10%ig. NaCl-Lsgg. kein EiweiB zu 
losen yermogen. Das StromaeiweiB zeigte im Ubcrfiihrungsapparat bei 220 V Spannung 
keine deutliche Wanderung. Nach Hydrolyso mit H2S04 u. HC1 ergab sich folgende 
N-Vertcilung: Amid-N 7,3—-9,9%, Humin-N 1,5—6,3%, Monoaminosaure-N 50,3 bis 
60,3%, Nichtamino-N 0,95—3,4%, Cystin-N 0,2—0,26%, Arginin-N 4,26—10,44%, 
Histidin-N 3,2—10,35%, Lysin-N 6,74—9,7%. Fcrner Tryptophan 2,04—2,2%, 
Tyrosin 3,76—4,0%- Żur Abtrennung von eyent. beigemengtem HamoglobineiweiB 
wurde das StromaeiweiB mit Pepsin-HCl yerdaut u. die N-Verteilung im solubilisierten 
u. gel. Anteil gesondert bestimmt. Der durch Pepsin solubilisierbare Anteil besitzt 
einen gróBeren Histidingehalt ais der unl. Riickstand. Letzterer zeigte 9,9% Amid-N, 
15,2% Humin-N, 60,5% Monoaminosaure-N, 14,0% Diaminosaurc-N, davon 2,35% 
Histidin-N. (Ztsehr. physiol. Chem. 173. 268—77. Prag, Univ.) G u g g e n h e im .

Evelyn Sprawson und Frank W. Bury, Uber die ch-emischen Beweise fiir den 
Gehalt des menschlichen Zahnschmelzes an organischer Substanz. Im menschliehen 
Zahnselimelz wurde eine geringe Menge organ. Substanz festgestellt. Der Geh. an 
Protein betragt, bereehnet aus dem N, 0,15%, berechnet aus dem C, 0,21%. Der etwas 
hóhere C-Geh. wird auf die auch mit einem starken Elclctromagncten nicht yOllig ent- 
fernbaren Splitter der zum Abfeilen des Zahnschmelzes yerwendeten C-haltigen) Stahl- 
feile zuriickgefuhrt. Die Menge der organ. Substanz scheint vom Alter der Zahne oder 
vom Zahnen unabhiingig zu sein. — Die Fehlerquellen u. die altere Literatur werden 
besproehen. (Proceed. Roy. Soc., London Serie B 102. 419—26.) LOHMANN.
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B. Sjollema, Eróffnungsrede •zur 1. wisscnschaftlichen Versammlung der Nieder- 
landischen Vereinigung fur Biochemie. Zusammcnfassender Vortrag iiber Entw. u. 
gegenwiirtigen Stand der physiolog. Chemie unter besonderer Beriicksichtigung der 
Methodon, der EiweiBehemie, des Mineralstoffwechsels u. der physikal.-chem. Vor- 
stellungcn. (Chem. Weekbl. 25. 146—52.) S c i i n i t z e r .

Frederick A .H am inett, Eine „biomelrische“ Sludie iiber die Wechselbeziehungen 
im Oemchł der Driisen mit innerer Sekretion. 121 weibliche u. 121 mannliche Albino- 
ratten, 150 Tage alt. — Vor der erreichten Reife hiingt das allgcmeine Wohlbefinden 
von der rechtzeitigen Involution derThymus ab. — Bei Weib u. Mann besteht positive 
spezif. Wechselbeziehung zwischen Schilddriise u. Nebennieren. Mit den anderen 
endokrinen Driisen auBer der Hypophyse steht dic Nebenniere auch in Korrelation. 
Sie ist das Bindeglied. Diese Beziehung zu den Sexualorganen ist bei dem Weibchen 
schneller ausgebildet u. wichtiger ais beim Mannchen. — Unbedeutendc positiye 
Wechselbeziehung im Gewicht besteht zwischen Ovarien u. Hypophyse, positivo 
zwischen Ovarien u. Schilddriise, Hoden u, Thymus. — Die Hypophyse zeigt geringe 
im Gewicht der Organe sich dokumentierende Korrelation zu anderen endokrinen 
Organen. — Am starksten iindert sich das Gewicht der Schilddriise, dann das der 
Thymus. Nebennieren, Hypophyse, Pankreas u. Sexualorgane haben geringere 
Variabilitiit, abgesehen vom allgemeinen Wachstum. (Journ. metabol. Res. 7— 8 
[1925—26], 91—163. Wistar Inst. of Anat. and Biol.) F. Mu l l e r .

W. Falta, tlber die Insulinempfindlichkeit des menschlichen Organismus. (Wien. 
klin. Wchschr. 41. 278—79. Wien, Kaiserin-Elisabeth-Spital.) F r a n k .

Henry J. John, Insulinreaklionen. Beim Mcnschcn treten die Stórungen durch 
Insulin nicht mit der gleichen RcgelmiiBigkeit auf wie beim Kaninchen. Der Blut- 
zueker kann unter 60 mg% fallen, olinc daB Kriimpfe auftretcn, u. bisweilen treten 
schworo Stórungen nach wenigen Einheiten noeh nach 15—20 Min. auf. Die Ursache 
ist oft nicht feststellbar. (Journ. metabol. Res. 7—8 [1925—26], 51—58. Cleyeland, 
Clinic Foundation.) F. M U LLER.

N. R. Blatherwick, W. D. Sansum Marion Bell und Elsie Hill, Der Insulin- 
bedarf bei verschiedcner Kost. Der Insulinbcdarf hiingt nicht allein vom Kohlehydrat- 
geh. der Kost, sondern auch vom Fettgeh. ab. (Journ. metabol. Res. 7— 8 [1925—26]. 
39—49. St. Barbara, Cottagc Hosp. P o t t e r  Metab. Clinic.) F. M u l l e r .

W. E. Burge und A. M. Estes, Die Wirkung von Insulin, Thyroxin und Tem
peratur auf den Zuckersloffwechsel von Paramacien. Wie beim hóheren Tiere steigert 
Insulin bei Paramacien den Zuckerumsatz. Thyroxin ist ohne Wrkg. — Abnahme 
der Temp. erniedrigt ebenso wie bei hóheren Tierc-n den Umsatz. (Journ. metabol.
Res. 7—8 [1925—26]. 183—86. Univ. of Illinois, Pliysiol. Lab.) F. Mu l l e r .

P. Fraenekel, Der Alkoholgehalt im. Biut und in den Organen. I. Einleilung. Ania fi 
der Unterstichungen. Den AnlaB zu Verss., eine zuyerliissige Methode zur ąuanti- 
tatiyen Best. des A. in Saftcn u. Organen auszuarbeiten, ergab eine zu stellende 
Differentialdiagnose zwischen Tod durch A.-Vergiftung oder durch Yerbriiliung bei 
einem Kinde. (Dtsch. Ztsehr. ges. gcrichtl. Med. 11. 129—33. Berlin, Charitć.) Fk.

H. W. Nicolai, Der Alkoholgehalt im Blut und in den Organen. II. Die Meihodik der 
Alkoholbeslimmung. (I. ygl. yorst. Ref.) Die vonVff. ais sichersteMethode zum Nachweis 
von A. in Blut u. Organen erkanntc Methode beruht darauf den A. duTch Erwarmen 
mit einem groBen t)berschuB von H J  in C2H5J  umzuwandeln, dieses in einer alkoh. 
AgN03-Vorlage aufzufangen u. das entstandene AgJ zu wiegen. Bzgl. Einzellieiten 
der Methodik u. der Apparatur vgl. Original. (Dtsch. Ztsehr. ges. gerichtl. Med. 11. 
134—44. Berlin, Charitć.) t F r a n k .

Emmeline Dessemontet, Wirkung von dtherisclten Olen und einiger ihrer Bestand- 
teile auf die Melhiiiwglobinbildung in uitro. Stoffe mit offenen Methylgruppen u. 
freien OH-Gruppen bilden in yitro leicht Methb. — Wenn man ath. Ole Ratten intra- 
peritoneal einspritzt, sieht man keine Methb.-Bldg. —- Bei 0 2-Spannung zwischen 
10—60 mm Hg bilden Linalool, Canon u. Pinen sehr yerschieden viel Methb. Beim 
ersten nimmt sie bis 40 mm Hg zu, bei den beiden anderen ist bei 30 mm Hg das 
Maximum. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 31 [1927]. 377—86. Bloomfield, 
New Jersey, Plant Res. Lab:, L e h n  and F in k .) F .  M u l l e r .

Gyotaro Naito und Tokio Nishioka, Ein Beitrag zur Kenntnis der Harnsaure- 
bildung. Bei oraler Einfiihrung yon Harnstoff bei Menschen wird Harnsdure yermehrt
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ausgeschieden. Die Versuclispersonen waren auf purinanne Diat gesetzt. Ais Quelle 
der yermehrten Harnsaure, dereń Menge aber absolut gering ist, wird eine be- 
schlounigte Synthese, lcein gesteigerter Gewebszerfall angenommen. Unmittelbar naeh 
Aussetzen der Harnstoffgaben wird die Harnsaureabseheidung wieder n. (Journ. 
Bioehemistry 8 [1927], 225—33. Osaka, Pharmakol. Inst., Med. Akad.) L o h m a n n .

Enrico Moretti, Glfflcamin und Ergotamin. In  Erganzung der Arbeit von L o e w i  
(vgl. C. 1928. I. 83) konnte Vf. durch seine Verss. bestatigen, dafi der hyperglykiimi- 
sierende Faktor in der Hervorrufung der typ. Stórungen im Kohlenhydratstoffwechsel, 
sowohl beim menschlieben ais auch beim experimentellen Diabetes, eine grund- 
legende Bedeutung bat. Die insulare Insuffizienz dagegen ist, wenn auch ais ein 
notwendiger, so doch in nieht wenigen Fallen ais ein sekundiirer Faktor zu betrachten. 
Vf. konnte in manchen Fallen mit Ergotamin allein sowohl bei der Glykosurie ais 
auch bei der Glykśimie unerwartet giinstige Erfolge erzielen, wahrend es in anderen 
Fallen allein ohne Wrkg. blieb, mit Insulin zusammen dagegen ausgezeichnet wirkte. 
Manchmal blieb es ganz ohne Wrkg. Es cmpfiehlt sich daher, bei der Behandlung 
der Diabetes jedesmal auch eine Ergotaminkur zu versuchen. (Klin. Wcksekr. 7. 
407. Mailand, Univ.) F r a n k .

S. H. Kahn und W. H. Olmsted, Die Behandlung der didbetischen Acidose. „Luft- 
hunger“, Luftschnappen ist ein gutes Zeiehen fiir acidot. Storung. Die Dyspnoe 
bei Herzdekompensation oder Meningitis ist anders ais diese K usSM A ULsche groBe 
Atmung. — Vff. hatten diese immer bei Alkalireserve unter 25 Vol.-%. — Acetonurie 
mu(3 nieht immer vorhanden sein. (Journ. metabol. Res. 7— 8 [1925—26]. 29—37. 
Washington, Uniy. SchooL) F. MULLER.

O. Kauffmann-Cosla und Rolf Zorkendorfer, Experime7itelle Untersuchungen 
iiber den Einfluji des Karlsbader Mineralwassers (Muhlbrunnen) auf ifon Diabetes 
mellitus. Die Wrkg. des Karlsbader Miihlbrunnens (an Ort u. Stelle) auf den Diabetes 
mcllitus zeigte sich bei gleichmaBiger kohlenhydratfreier Kost unter Zugabc von 
100 g Weifibrot im Tag u. der iiblichen Trinkkur folgendermaBen: Bei leichten u. 
mittelschweren Diabetikem sinkt die Ausseheidung des Zuckers u. des disoxydablen 
C im Harn bis zum volligen Yerschwinden, desgleichon etwaige Acetonkórper. Der 
Gcsamt-C sinkt so weit, bis der Betrag der Abnahme dem C-Wert der yerschwundenen 
Glykose, desoxydablen C u. Acetonkórper entsprieht. Der Harnquotient C : Isr sinkt 
auf n. Die Wrkg. der Trinkkur von Karlsbader Muhlbrunnen auf den intermediaren 
Stoffweehsel zeigt sich folgendermaBen: Bei mittelschweren Fallen ist zunachst eine 
Vermehrung des Acetaldehyds zu bemerken, die spater bis unter den Anfangswert 
zuriickgeht. Bei leichten Diabetikern sinken gleich bei Zufuhr des Karlsbader Wassers 
die Acetaldehydwerte bis zur Norm, die Kohlenhydrattoleranz steigt. Der Blut- 
zuekerwert gcht naeh dem Vcrschwinden der Ausseheidung von Zucker u. desoxy- 
dablem C im Harn auf die Norm zurtick, es ist ferner eine deutliche P-Retention zu 
beobachten. (Miinch. med. Wehschr. 75. 396—99. StraBburg. Karlsbad.) FRANK.

Gustay Blass und Ernst Kovaes, Ober die Wirkung des Olukliorments bei Diabetes 
mellitus und Lebeniahrung. Bei leichten Fallen von Diabetes u. bei durch Leber- 
futterung erzeugter Hyperglykamie sahen Vff. eine gunstige Wrkg. des Glukhorments 
auf Harn- u. Blutzucker, nieht dagegen in mittelschweren u. sebweren Fallen. Das 
Mittel wurde bis auf einen Fali gut vertragen, hypoglykam. Zustande konnten nieht 
beobachtet werden. (Wien. Idin. Wchschr. 41. 271—72. Wien, Allgem. Kranken- 
haus.) F r a n k .

Harry Lundin und Robert Mark, Eiweipfutterung an partiell nephrectoniierte 
Tiere. Zerstorung von unter 75% des Nierenparenchyms bei Hunden, von 80—90% 
bei einer Ziege bewirkte nur Storung der N-Konz.-Kraft. — Zerstorung von iiber 
75% bewirkte Harnausseheidung von Blutkonz. — Fiitterung mit eiweiBreichem 
Futter bewirkte schon bei 25% Nierengewebsschadigung Albuminurie u. andero 
schwere Stórungen. Der Blutdruek stieg. (Journ. metabol. Res. 7— 8 [1925—26]. 
221—57. Morristown, Physiatric Inst.) F. Mu l l e r .

Harry Lundin und Rudolph Scharf, Die Wirkung von Kochsalz auf normale, 
trachtige und teilweise. nephrektomierte Tiere. I. Chlor- und Wasserstoffwechsel. (Vgl. 
vorst. Ref.) Verss. an Scliafen u. Ziegen mit chirurg. Entfernung eines Teils des Nieren- 
gewebes. NaCl-Gabe in groBen Mengen bewirkt n. geringe NaCl-Retention, gróBere 
bei so operierten Tieren, noch mehr bei einem n. trachtigen Tier. — Niihere Analysen 
s . ' im Original. (Journ. metabol. Res. 7-—8 [1925—26], 259—326. Morristown, 
Physiatric Inst.) F. M u l l e r .
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Rudolph Scharf und Harry Lundin, Die Wirkung von Kochsalz auf normale, 
łrachtige und teilweise nephreklomierte Tiere. II. EinfhifS des Kcchsalzes auf die an- 
organischen Bestandleile des Blutes. (I. vgl; vorst. Ref.) (Jouin. metabol. Res. 7— 8 
[1925—26]. 327—55. Morristown, Physiatiie Inet.) F. M u lle r .

Marion Bell, M. Louisa Long und Elsie Hill, Die rerwertbare Kolilchydralmenge 
einiger Friichte und Vegelabilien. %-Werte der Kohlehydratausnutzung nach Verss. 
an Patienten von Konscrven u. frischen Vcgctabilien. (Journ. metabol. Res. 7— 8 
[1925—26]. 195—97. St. Barbara, Cottage Hosp.) F  Mu l l e r

V. G. Heller und Robert Greeu, Die chemischen und „nahrenden“ Eigenschaflen 
des Korns von „Androgen Sorghum“ Analysen von 20 Sorten der Familie „Androgen 
Sorghum“. Es wtchst auf schlechtestem Boden. Im Korn ist Vitamin A in ausreielien- 
der Menge fiir Waclistum u. Fortpflanzung, aber unzurcichcnd fiir miitterliche Er- 
niihrung der Jungen. Es fehlen einige Aminosauren. (Journ. metabol. Res. 7— 8 
[1925—26], 205—15. Stillwater, Oklahama, Agric. and Mcchan. Coli.) F. Mu l l e r .

C.M .M cCay und V .E. Nelson, Sloffwechsel und VitaminA. Rattcnverss. 
6 Wochen Dauer, Fehlen von Vitamin A (Butterfett). 48 Stdn. — Harnanalyse nach 
allen Richtungen. Ergebnis: Kein Unterschied gegen n. Vitamin A enthaltende 
Kost. (Journ. metabol. Res. 7— 8 [1925—26], 199—204. Jowa State Coli. Physiol. 
Chem. Dept.) F. Mu l l e r .

Joan Leigh Clare und Katharine Marjorie Soames, Der relative Oehalt an fett- 
loslichem VHamin A  und D in Serien von Lebertran. Mit Hilfe der biolog. Methoden 
liiBt sich eine esakte Best. des VitaminA- u. D-Gchaltes schwer durchfiihren. Sicher 
ist jedoch, daB der Vitamin A- u. Vitamin D-Gshalt nicht parallel gehen, Yiellełcht, weil 
das Yitamin-A weniger bestandig ist. Der medizin. Wert des Lcbsrtrans hangt mehr 
von seiner antirachit. Wirksamkeii, ais vom Vitamin-A-Gehalt ab, deshalb erscheint den 
Vff. die in Amerika iibliche Vitamin A-Best. ais MaB fiir den Wert des Lebcrtrans 
unzweckmiiBig. (Lancet 214. 150—52. L is t e r  Inst.) H ir s c h -K a u f f j ia n n .

Samson V/right, Viiamin B  und der Verdauungskanal. Vf. macht darauf auf- 
merksam, daB sclion 1920 LUMIŚRE an Tauben, K e r r  an Hunden, u. er selbst an 
Ratten bei Vitamin B-Mangel eine Appetenzstórung mit Veranderungen am Magen etc. 
gefunden haben. (Lancet 214. 263.) H ir sc b>K a u f f m a n n .

Karl Klinke, Ergehnisse und Probleme der modernen Rachitisforschung. t)ber- 
siclitsreferat. (Klin. Wchschr. 7. 385—87. Breslau, Univ.) F r a n k .

R. Aidin, BestraHtes Ergoslerin bei der Itachilisbeliaudlung. Im ,,Badiostol“, 
dem bestrahltcn Ergosterin, sieht Vf. das antirachit. Mittel, das in seiner Wrkg. dem 
Lebertran u. bei geniigender Dosierung aucli kiinstlichen ultravioletten Strahlen wcit 
uberlegen ist. (Lancet 214. 229—30. Liverpool, A l d e r  H e y  Ch il d r e n ’s H o- 
spital.) _ H ir s c h -K a u f f .m a n n .

W. Eichholz und H. Kreilmair, Besislenztermindeiung infolge Viiamin D-Mangel. 
Auf Grund von Veiss. an Ratten u. Mausen kommen die Vff. zu dem SchluB, daB das 
Yitamin D auBer seiner spezif. Wirksamkeit aueh ncch eine unspezif. resistenzeihohende 
Kraft besitzt. Sie glaubcn, daB aueh beim Mcnschcn eine Hciabsetzung der natiirlichcn 
Immunitiit durch Vitamin D-Mangel bedingt wird. (Munch. mcd. Wchschr. 75. 79 
bis 81. Darmstadt, Lab. d. Chem. Fabiik Me r c k .) H ir s c h -K a u f f m a n n .

I. M. Rabinowiteh und E. S. Mills., Anortnaler Fettsloffwechsel bei Diabetes 
mellilus. Starkę Lipamie bei komatesem 43-jahrigen Diabetiker mit um 400 mg°/0 
Blutzucker, durch Insulin auf etwa 185 mg% herunter ohne Koma. Blutfett 9,4%,
d. li. etwa 450 g in Blutzirkulation ohne Acidoee. Rulieverbraueh: um 66 Cal. pro 
Stde. Durch 100 g Traubcnzucker u. Insulin (100 Einh.) Riickgang des Blutfetts 
auf 2%, dabei 6 g Traubcnzucker pro Stde. im Harn. — Aus dem zilkulierenden Blut 
sind also 370 g Fett cntsprechcnd iiber 3000 Cal. verschwunden u. unter 300 Cal. =  
30 g Fett sind in der Vers.-Zeit verbrannt, dabei 64 g Traubenzucker im Harn aus- 
geschicden. — Das Fett muB also in diesem kachekt. Źustand der Organe leicht per- 
meabel gcwcscn sein. (Journ. metabol. Res. 7— 8 [1925—26]. 87—90. Montreal, 
Gen. Hcsp.) F. Mu l l e r .

Takuichi Hatakeyama, Vber den EiweifSsioffwechsel und Pliosphorsaurebestand 
bei dem experiwenlellen, hńmolylischcn und Ślauungsikięrus. Beim experimentellen 
Iktcrus nach Toluylendiamininjektion wird beim Hund u. Kaninehen der EiweiBstoff- 
wechsel im allgemcinen nicht beeinfluBt; Aliantom, P, Gesamt-N, Harnstoff-N u.NH3-N 
zeigen keine Yerandcrung. Umgekehrt w'irkt der iŚtauungsikterus auf den EiweiBstoff- 
wechsel hemmend, auf den Nueleinstoffwechsel fordernd, wobei vermehrte Allantoin-
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u. P-Ausscheidung parallel gelien. Durch dic Verss. wird bewiescn, da!3 die yermehrto 
Harnsaureausscheidung bei Stauungsikterus nicht durch die Verhinderung des Aus- 
schcidens durch die Galie, sondern durch die Gallensaurendiffusion in die Organe u. 
Gewebe verursacht wird. (Journ. Biochemistry 8 [1927]. 261—73. Okayama, Physiol.- 
chem. Inst.) LOHMANN.

Keizo Misaki, Bcdeulung der Gallensauren im Kohlenhydraistofficechsel. Nach 
den Vcrss. bccinflusscn Gallensauren (Cholsciure, Desoxycholsa,ure) den intermediiiren 
Kohlenhydratstoffwechsel. DerNiichternblutzuckergeh.n.Kaninchcn wird herabgesetzt, 
ebenso die durch Traubenzuckerinjektion hervorgerufene Hyperglykamie; jedoch nicht 
beim pankreaslosen Tier, dagegen wieder die durch Adrenalininjektion erzeugtc Hypc-r- 
glykiimie. Dio Gallensiiure wirkt aber nicht nur einfach antagonist. gegen das Adrenalin, 
sondern auch durch Hemmung der Adrenalinsekretion der Nebenniere. Der Glykogen- 
geh. von Leber u. Muskel wird durch Gallensauren erhóht. (Journ. Biochemistry 8 
[1927], 235—59. Okayama, Physiol.-chem. Inst.) LOHMANN.

Yutaka Komori und Chuji Iwao, Ober die Bilirubinbildung der uberlebenden 
nortnalen Milz. Bei der Durehstrómung der Milz mit defibriniertem, teilweisc lack- 
farbigem Blut wurde nach 2—4 Stdn. in der Durclistrómungsfl. Gallenfarbstoff (Bili
rubin) nach verschiedenen Rkk. nacligcwiesen. Fiir die Verss. wurde einem nicht 
betaubten Hund Blut entnommen, das defibriniert u. teilweise lackfarbig gemacht 
wurde. Dem noch lebenden Tier wurde dann die Milz exstirpiert, die mit einem Teil 
des defibrinierten Blutes (besser ais mit Ringerlsg.) durchspiilt wurde. Dio Milz selbst 
enthalt keinen Gallenfarbstoff. Bakterienwrkg. war ausgeschlosscn. Auch bei defibri
niertem Blut allein wurde in einigen Fiillen Bilirubinbldg. beobachtet; bei der Durch- 
strómung der Milz h a t  s t a T k e  Hiimolysc statt. (Journ. Biochemistry 8 [1927].:;195—204. 
Nagasaki, Med. Univ.-Klinik.) L o h m a n n .

Hideo Akatsuka, Die Wirkung sympathischer und parasympathischer Gifte auf 
den Krealingehalt des Muskels. (Vgl. C. 1927. II. 342.) Es wird die Einw. von Adrenalin, 
Physostigmin, Ergotozin u. Atropin auf den Kreatingeh. der Muskeln von n. sowio 
curarisierten Kaninchen untersucht, die entweder bei gewóhnlicher Temp. oder bei 
tiefer Temp. (—20°) gehalten waren. Die Bldg. von Iireatin (aus einer Muttersubstanz) 
wird durch Adrenalin erhóht, durch Ergotoxin erniedrigt. Die Umwandlung von 
Kreatin in Kreatinin wird durch Phyeostigmin beschleunigt. Bei den kalt gehaltenen 
Tieren, bei denen der Stoffwechsel u. damit auch die Adrenalinsekretion erhóht ist, 
steigt der Kreatingeh. an. Bei gleiehzeitiger Einw. von Adrenalin u. Kiilte nimmt 
jedoch nach einiger Zeit der Gch. an Kreatin aus Mangel an Muttersubstanz ab. Bei 
curarisierten Tieren wird der Kreatingeh. dureh dio Gifte nicht beeinfluCt, bei den 
„Kalt“tiercn sinkt der Kreatingeh. ebenfalls infolgę Absinkens der Korpertemp. Dies 
Ergebnis erklart, weshalb in h o m ó o t h e T m e n  Tieren Abkiililung eino Steigerung des 
Kreatingeh. des Muskels u. eino Dbersekretion von Adrenalin hervorruft, im poikilo- 
thermen Tier dagegen eine Abnahmo des Kreatingeli. (Journ. Biochemistry 8 [1927]. 
57—77. Tokyo, imp. Univ., Inst. of Biochem.) L o h m a n n .

H. v. Baeyer und O. Dittmar, Steigerung der Erylhemwirkung des UUraviolett- 
lichtes durch Schmierseife. Durch Vorbehandeln der Haut mit verd. Schmierseifen- 
lsg. wird die erythemerzeugende Wrkg. der kiinstlichen Hohensonno u. der naturlichen 
Sonne gesteigert. (Miineh. med. Wchschr. 75. 428—30. Heidelberg, Univ.) F r a n k .

W. Easson Brown, G. H. W. Lucas und V. E. Henderson, Der Wert des Slick- 
ozyduls ais Narkolicum bei hoherem Druck. Bei n., der Luft gleichem Partialdruck 
des 0 2 (156 mm) wirken 0 2-N20-Gemisclio selbst bis zu 2 at Druck nicht im heutigen 
Sinne ais chirurg. Narkotica. P a u l  B e r t  hat einen Zustand ais ,,volle Narkosc“ 
seiner Zeit entsprechend betrachtet, der heute nicht mehr ais soleher zu bezeichnen 
ist. Damals hielt man jemand fiir betaubt, wenn die Schmerzempfindung u. Schmerz- 
iiuCerung fehlte oder kein Widerstand mehr bei der Operation geleistet wurde. — 
Fehlen des Corneal- u. der Ruckenmarkreflese, totalo Schmerzunempfindlichkeit u. 
BewuBtlosigkeit folgt nach den Verff. nur, wenn neben N=0  ein gewisser Grad von
0 2-Mangel vorliegt. Daher warnen Vff. diejenigen vor reiner Ń20-Narkose, die 
vollige chirurg. Narkose zum Ziel haben. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 31 
[1927], 269—89. Toronto, Pharmacol. Dcpt.) F. M u l l e r .

Kurt Boshainer, Untersuchungen iiber die Einwirkung von Athernarkosen auf die 
Leberfunktion. Jede Athernarkose setzt eine geringgradige Leberechiidigung, dio 
sehr deutlieh wird, wenn eine, oft nicht erkennbare, Leberschadigung schcn besteht. 
In diesen Fallen scheint auch die Regenerationsfahigkeit des Leberparenchyms
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schwacher geworden z u sein. Es wird auf die Gefahr der event. Auslosung einer 
flepartagio bei Summation einer schwercn, sobon bestehenden u. der durch die Ather- 
jiarkose gesetzten Leberschadigung hingewiesen. (Klin. Wehschr. 7. 445—47. Jena, 
Univ.) F r a n k .

Ferdinand Lebermann, Diuforlan, ein neues Diwetikum. Diufortan (Herst. 
A. J a f f e ,  Berlin) ist eine Jodcalciumdiuretinverb. mit 17% J. 11% Ca u. 50% Theo- 
bromin u. frei von K u. Salicylsaure. Die Erfahrungen mit dem Praparat waren im 
allgemeinen giinstig, Vf. empfiehlt jedoch dio Anstellung weiterer Verss. (Miinch. 
med. Wclischr. 75. 43S—39. Wiirzburg, Julius-Hospital.) F r a n k .

Herbert Freudentłial, Ober das Anligonorrhoikum Transargan. Transargan wird 
wegen seiner Reizlosigkeit, seiner Tiefenwrkg. u. der angenehmen, sauberen Behandlungs- 
weise ais ein zuverlassiges Antigonorrlioikum empfohlen. (Wien. med. Wclischr. 78. 
366—67. Wien, Kaiser-Franz-Josepli-Ambulator.) F r a n k .

Leopold Winternitz, Novasurolsludien. Vf. konnte durch Zusatz von Novasurol 
zum Citratblut auCer einer leichten, durch das im Novasurol cnthaltene Hg bedingten 
Hamolyse, Hemmung der Senkung, Fehlen der Gerinnung u. der Geldrollenbldg. 
beobachten. Dio Ursache fiir die Blutkorperchensenkung diirfte in einer Veranderung 
des Fibrinogens, das die ihm eigentumlichen Eigg. yerliert, liegen. (Klin. Wchschr. 
7. 402—04. Triest, Krankenh. „Regina Elena“ .) F r a n k .

P. Lazarus-Barlow, Wirkung intravenóser und inlramuslcularer Norasurolgaben 
bei Kaninchen. Auf Grund von Tierverss. wird geraten, bei lang bestehenden Herz- 
leiden die Noyasuroldosis erheblich zu reduzieren, die intrayenose Applikation ist 
vorzuziehen. (Lancet 214. 127—28.) I I ir s c h -K a u f f m a n n .

Erich Langer, Die WismutbeJiandlung der Syphilis und ihre experimentelle Grund- 
lage. Ubcrsichtsrefcrat. (Klin. Wchschr. 7. 409—14. Neukólln-Britz, Kranken- 
haus.) F r a n k .

W. J . R. Camp, a-Lobelin, eine pharniakologische Sludie. Im Gegensatz zu den 
Angaben yon H. W lE L A N D  fand Vf. bei Hunden, die meist nicht betaubt waren, 
mittels Atemschreibung mit Thoraxband, daB a-Lobelin (Ingelheim) kein spezif. Atem- 
reizmittel ist. Es wirkt in allem nicotina.Ttig auf die autonomen Ganglien. — Da es 
ein Herzlahmungsmittel ist u. den Vagus erregt, muB vor Anwendung bei Herzschwachen 
gewarnt werden. — Es darf nicht intrayenós gebraucht werden, da es zu sehnell in- 
jiziert Herzliihmung u. zuvor schon Dilatation des Herzens bewirkt. (Journ. Pharmacol. 
exp. Therapeutics 31 [1927]. 393—405. Chicago, Univ. Dept. of Pharmacol. and 
Therap.) _ F. M u l l e r .

A. R. Gilchrist und D.M.Lyon, Der klinische Vergleich tondreiDigitalispraparaten. 
Zwei Proben von Fol. digitalis u. eine eines Standardpriiparats wurden 122 Katzen 
in entsprechend dem Kórpergewicht gleich groBer Dosis per os gegeben. Die Hóho 
der Dosis ist ais groB zu bezeichnen. In Fallen von Herzstórungen mit Vorhof- 
flimmern war die Wrkg. bei allen fast gleich. — Die Pulsverlangsamung hangt in 
ihrer Starkę ab yon der Freąuenz vor Eingabe der Mittel. — Die klin. Prufung ergab 
gegeniiber 100 des Standardpriiparats Zahlen yon 64 u. 89. Die gleichen Zahlen 
haben andere Untersuchcr gefunden. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 31 [1927]. 
319—32. Edinburgh, Therap. Dept.) F. Mu l l e r .

Johannes Kerb, Die Beliandlung des Ulcus cruris mit schicefliger Saure in Form 
von Sulfofix. Klin. Bericht iiber die Beliandlung von Ulcus cruris mit Sulfofix (Herst. 
Chem. W erke M arien fe ld e ), einem S02 abspaltenden Wundstreupulver. Die 
Resultate waren gut. (Miinch. med. Wchschr. 75. 437—38. Danzig, Staclt. Kranken- 
haus.) F r a n k .

Wilhelm Priewe, Die Behandlung der Brustseuchc der Pferde mit intravendsen 
Gaben von Chinosol. Die intrayenose Zufuhr von 3—5 g Cliinosol beeinfluBte in 
durchaus gunstigem Sinne den Krankheitsyerlauf yon brustseuchekranken Pferden. 
Vergiftungserscheinungen u. unangenelimo Komplikationen mirden nicht beob- 
achtet. (Dtseh. tieriirztl. Wchschr. 36. 179—82. Bremen.) F r a n k .

Charles M. Gruber, Weitere Studien iiber die Wirkung von Giften auf die Tonus- 
icellen des ausgeschnitlenen Schildkrótenvorhofs. VI. (V. ygl. C. 192-1. I. 463.) Die 
beim frisch entnommenen Scliildkrótenherzen vorhar.denen Tonussehwankungen ver- 
schwinden bei ph =  7,0. Dies geschieht nicht, wenn das Herz etwa 1 Tag bei 21 
bis 27° gelegen hat. Man muB den pH auf 6,6—6,2 bringen, damit die Wellen auf- 
horen. — Biearbonat-HCl-gepufferte Ringerlsg. ist besser ais phosphatgepufferte. — 
P steigert dic Tonussehwankungen bei schlaffem Tonus. — Wenn die Wellen be-
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stelien, nehmen sic nach klcinen Mengen Adrenalin zu, sonst entstehen sic nicht. 
GroBe Adrenalinmengen erregen die ,,negativ tonotroph.“ Sympathicusfasern. — 
Tyramin wirkt wie Adrenalin. Hypophyseneztrakt steigert den Tonus, vermehrt 
vorhandene, erzeugt fehlende Tonuswellen. — Chloreton in Mengen wie im kauflichen 
Hypophysenextrakt vorhanden erzeugt Tonusabnahme. Histamin wirkt wio Pituitrin.
— Adrenalin hebt dio Wrkg. beider auf. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 31 
[1927]. 333—52. St. Louis, Washington Univ., Pharmacol. Dept.) F. Mu l l e r .

R. Beutner, Die elektromotorische Wirkung non G-iftcn ais Ursache ihrer Gifligkeit. 
I. Die Ausdehnung der Nernstschen Theorie der Reizung und experimenłelle Demon- 
stration der Empfindlichkeit eines geińssen Phasenpolenlials gegeniiber mirksamen 
Alkaloiden. Folgendes System wurde benutzt: Eine Hg-Elektrode (—) taucht in 
mit HgCl gesatt. KCl-Lsg. Diese erfiillt auch ein zu einem pfeifenfórmigen Rohre 
fuhrende Leitung, in dem Nilrobenzol mit 10% Olsaure die Biegung erfiillt. Dieses 
offene U-Rohr liegt in einem 100-ccm-Becherglas mit physiol. NaCl-Lsg. mit 0,03% 
ólsaurem Na. Aus ihm fiihrt eine diinne, spater weitere Rohrleitung, die mit gesatt. 
KCl-Lsg. gefiillt ist, in einen zweiten Elektrodenbecher mit durch HgCl gesatt. KCl- 
Lsg., in dem die -(-Hg-Elektrode liegt. — Die elektromotor. Kraft war 0,08—0,09 Volt ±  
5 Millivolt. Zu der NaCl-Lsg. im Bcchcrglas wurden die Gifte getan. Zusatz von 
Pilocarpin (bis 1: 1 Million), Atropin, Cocain, Strychnin yerminderte die EK., Chinin 
auch, aber weniger. CIICL, Amylalkohol, Veronal, Chloreton (10 mg%), Caprylalkohol 
waren ohne Wrkg. — Vf. vermutet in vivo bei Alkaloiden ahnlichc Anderungen in 
d e r  P o te n tia ld if fc re n z  u. d a h e r  Reizwrkg. en tsp rech en d  d e r NERNSTschen Theorie. 
(Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 31 [1927]. 305—18. Louisville, Univ., Physiol. 
a n d  P h a rm ac o l. Dept.) F. Mu l l e r .

Harry Gold, Die G-iftigke.it von Arzneisloffen nach Blutverlust. Nach Blutent- 
nahmen von 15—25 ccm pro kg steigt die Empfindlichkeit gegen Strychnin, Physo- 
stigmin, Chloralhydrat, Ouabain. Diese Zunahme dauert nicht lange. Wiederherst. 
zur Norm erfolgt in % —2 Stdn., bevor der Blutdruck u. die Blutmengc wieder n. 
sind. — Steigerung des Druckes durch GefaBverengerung andert nichts an der Gift- 
empfindliclikeitszunahme nach Blutverlust. Weder Storungen in der Alkalireservo 
noch Abnahmc der Blutkolloidc haben entscheidenden EinfluB. — Dadurch, daB 
nach Blutverlust von der gesamten Blutmcnge relativ mehr zu den lebenswichtigsten 
Organcn stromt, scheint mehr Giftstoff zu ihnen zu kommen. (Journ. Pharmacol. 
cxp. Therapeutics 31 [1927.]. 291—303. Cornell Univ., Pharmacol. Dept.) F. Mu.

Fritz Faltitschek, Uber Leukocylose bei Atzvergiftungen. Bei allen Atzvergiftungen 
konnte eine mehr oder minder starkę Leukocytose beobachtet werden. Temp.- 
Erhóhungen u. Leukocytose diirften nichts anderes sein ais der Ausdruck einer Protęin- 
korperwrkg., bedingt durch die eiweiBIósende oder eiwciBfallende Wrkg. des Atz- 
giftes. (Wien. klin. Wchschr. 41. 296—97. Wien, Allgem. Krankenh.) F r a n k .

Kurt Liiddicke, Einwirkung minimaler Quecksilberdosen auf das Differential- 
blutbild. Es wurde festgestellt, daB schon kleinste Hg-Mengen, auch solche, dereń 
Auftreten lediglich auf das Vorhandensein von Amalgamfiillungen zuriickzufiihren 
ist, den Blutstatus beeinflussen. In  der iiberwiegenden Mehrzahl der Falle findet 
sich eine deutliche Verschiebung des Differentialblutbildes zugunsten der LjTmpho- 
cyten. Ais prakt. u. diagnost. wichtige Tatsache ergibt sich die Notwendigkeit, bei 
Auftreten einer anderweitig nicht crkliirbaren Lymphocytose unter Beriicksichtigung 
der sonstigen klin. Symptome an Hg-Intoxikation zu tlenken. In jedem Falle ist 
auf Vorhandenscin von Ću-Amalgamfiillungen zu achten u. dann zur Sicherung der 
Diagnose der chem. Nachweis von Hg anzuraten. Sicherlich sind eine groBe Anzahl 
von Fallen mit Lymphocytosen bisher ungeklarter Genese auf Hg-Einverleibung, 
auch solcher durch Amalgamfiillungen, zuriickzufiihren. (Klin. Wchschr. 7- 398 
bis 401. Berlin, Charite.) F r a n k .

Vladimir Moravek, Einflufi des C hele ster ingehalts des Blutes auf das Wachslum 
von Tumoren bei der Maus. Fiihr.t man Cholesterin in grófierer Menge bei Mausen zu, 
so erfolgt ein sehnelleres Wachstum von Sarkomen, Lecithin hingegen hemmt das 
Wachstum. Eine Woche nach der Injektion nimmt der Cholesteringehalt im Blute 
ab; ob eine Spcicherung in irgendeinem Organ oder eine Elimination aus dem Kórper 
erfolgt, ist noch nicht geklart. Bei Carcinomen bleibt ein erhóhter Cholesteringehalt 
des Blutes ohne EinfluB auf das Wachstum, intrayenóse Injektionen von Lecithin 
mit geringen Cholcsterinmengen bringen voriibergehend das Tumorenwachstum zum
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Stillstand, ja sogar das Carcinom zu bemerkenswerter Riiekbldg. (Arch. olin. Cancer

Eugen Hesz und Johann Kitreiber, Uber Karyon, ein neues Tuberhulosemittel 
auf empirisclier Grundlage. Karyon (Herst. C li e m . F  a b r .  G e d e o n  R i c h t e r , 
Budapest), ein Extrakt aus WallnuBblattern, leistete bei der Bekandlung der Tuber- 
kulose in F o rm  yon intravenosen, subcutanen u. intramuskularen Injektionen gutc 
Dienste. Vff. erblieken in dem Karyon ein dem Tuberkulin ahnliches, doeh viel 
milder wirkendes Reizmittel. (Wien. ined. Wehschr. 78. 301—02. Budapest, Neues 
St.-Johannes-Spital.) F r a n k .

Martin Henry Fischer, Kolloidchemie der Wasserbindung. 2. erw., vom  Verf. durchges. 
deutsche Ausg. Neue t)bers. d. 3. amerik. Aufl. von Katharina Popp. Bd. 2. 
Dresden: Th. Steinkopff 1928. gr. 8°. 2. Wasserbindung bei Nephritis. (VI, 288 S.) 
M. 20.— ; gob. M. 22.— .

J. A. C. van Pinxteren, Aus der galenischen Praxis. Vor der Herst. von stark- 
wirkenden Extrakten u. Tinkturen aus Drogen wie Tubera Aconili oder Semen Stro- 
phanti ist es nótig, den Geh. dieser Drogen an wirksamen Bestandteilen zu bestimmen. 
Erst hieraus laBt sich die Menge der Drogę berechnen, die man anwenden mufi, um 
ein Praparat zu erhalten, welehes den Anforderungen der Pharmakopoe entspricht. — 
Eine untersuohte Probe von Radix Ehei concisa bestand aus der europ. Sorte statt 
aus der chines. (Pharmae. Weekbl. 65. 104— 06. Rotterdam.) P i e p e r .

V. Dhers, Die Stabilisierung der medizinischen Pflanzen in der Pharmazie. Zu- 
sammenfassendes iiber die Wiohtigkeit der Stabilisierung medizin. Pflanzen u. die Art 
der Ausfiihrung. Besehreibung eines App. zur Stabilisierung nach Ga m ir . (Buli. 
Sciences pharmacol. 35. 45—48.) L. J o s e p h y .

Golaz, Siegfried und Beguin, Zu der Arbeit von C. Biguin iiber die Einlieils- 
oder Normałexlrakle. Obwohl nach den U nterss. von B e g u in -G o l o v in e  (vgl. C. 1928.
I. 222) die nach dcm  Verf. von  G o la z  u . SlEGFRIED hergestellten  stab ilisierten  E strak to  
n ich t die gesam ten Inhaltsstoffe  der frisehen Pflanzen enthalten , besitzen sie doeh auf 
Grund pharm akodynam . u. k lin . Verss. groBen pharm azeut. W ert. E s wiire jedoch die  
von G o la z  u . S i e g f r i e d  gegebene D efin ition  zu andern. (B uli. Sciences pharm acol.

J. E. Driver und G. E. Trease, Die Beslandteile roher Drogen. V. Tannine und 
verwandte Substanzen. (IV. ygl. C. 1928. I. 717.) Besprechung der Polyliydrophenole 
u. Polyoxysauren: Gallussaure, Pyrogallol, Protocatechusaure, Ellagsaure, der Catechine, 
besonders Acacatechin, der Tannine, besonders Gallotannin u. Glucogallin. 'Obersicht 
iiber die Einteilung der Tarninę. (Pharmae. Journ. 120. 148— 49. Nottingham, Univ. 
Coli.) L. J o s e p h y .

Kunz-Krause, Die Abstammung der pflanzlichen Drogen im Spiegel der 6. und 6. Aus- 
gabe des Deutsclien Arzneibuches. Gegenuberstellung der fiir die im D. A. B. 5 u. D. A. B. 6 
aufgenommenen Drogen anerkannten bzw. aufgenommenen Stammpflanzen. Zu- 
sammenstellung der Drogen in Gruppen mit bekannten, nur teilweise bekannten oder 
ganzlich unbekannten Stammpflanzen u. auf Grund dieser Einteilung yergleichendc 
"Obersicht der pflanzlichen Drogen des D. A. B. 5 u. des D. A. B. 6. — Ais Resultat 
ergab sich, daB von den 167 Drogen des D. A. B. 6 72,45%  von nur einer nach Familie, 
Art u. Gattung genau festgelegten Stammpflanze gewonnen werden, u. zwar yorwiegend 
aus europaischen Stammptlanzen. (Pharmaz. Ztg. 73. 290— 95. Dresden.) L. Jos.

G. Zehden, Ozon, Ozonłrockenbader und Hypertonie. In  den Ozontrockonbadern 
wird der durch Hochfreąuenzentladung gewonnene 0 3 in runden, gut abschlieBbaren 
Kiisten, die den iiblichen elektr. Gluhlichtschwitzkastcn iihneln, durch unter dem 
Sitz angebrachte Róhrenleitungen an den Kórper herangebracht. Die Perspiration 
ist so groB u. ausreichend, daB auf die Inhalation durch den Mund vóllig yerzichtet 
wird. Vf. konnte zahlreiehe Falle yon Hypertonie verschiedenen TJrsprungs mit gutem 
Erfolge behandeln. (Ztrbl. inn. Med. 49. 209— 19. Berlin.) F r a n k .

L. Zakarias, Die Schwefelionen in der Kosinełilc. Die Schwefeltherapie u. Kosmetik 
ist eine typ. Ionentherapie. AuBer den bereits bekannten Schwefelsorten zeigen be
sonders die neuen Prodd. Sulfuri praec. ,,Polydyn“ u. Sulfuri kolloid. ,,Polydyn“ 
heryorragende Eigg. fiir die Herst, von fettfreien Schwefelcremes. Es wird weiter

Res. 3 [1927]. Nr. 2. 6 Seiten Sep.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

P. Pharmazie. Desinfektion.

35. 12—14.) L. J o s e p h y .
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festgestellt, daB zwischen kolloidem u. prazipitiertem S hinsichtlich der Wirksamkeit 
kein Unterschied besteht. Zur Herst. von Schwefelbadezusiitzen wird der kolloide S 
empfohlen, da derselbe langsam geruchlose freie S-Ionen abgibt, dereń Teilchen eine 
starkę Affinitat zur lebendcn Haut besitzen. (Seifensieder-Ztg. 55. 43—44.) SCHWARZK.

Christian Winuner, Ergebnisse nieiner Unlcrsuchungen iiber Litlcutalc. Unterss. 
von Lukutatepraparaten ergaben auBer Bestandtcilen einheim. Pflanzen noch Elemcntc 
folgender ausland. Pflanzen: Salpamisri, Mangifera indica, Achras sapota, Carica 
papaya, Durio zibethinus u. in einem Fali Diosyros lotus in wcchselndcn Mengenverlialt- 
nisson. (Apoth.-Ztg. 43. 279—83. Wien-Módling.) L. J o s e p h y .

Rene Guyot, Verdnderuiuj des Dennatols. Einige Proben von Dermatol hatten 
sich im Laufe der Zeit unter EinfluO von Licht u. Feuchtigkeit violett oder kastanien- 
braun gefarbt. Die Unterss. auf Yerunreinigungen ergaben das Vorhandensein von 
Nitraten u. Fe-Salzen, letztere in Spuren. Entweder beruht die violette Farbę auf der 
Bldg. von blauem Fe-Gallat, oder das Fe wirkt ais Katalysator, indem es eine Osydation 
der phenol. Bestandteile bewirkt. — Im Gegensatz zu reinem Dermatol, das unl. ist, 
gibt das yeranderte mit W., A., A. u. Aceton eine leichte Rotfarbung. Im dunklen 
Raum gibt das reine Praparat bei ultravioletter Bestrahlung gelbe Fluorescenz, das 
unreine intensiv violette. (Buli. Soc. Pharmac., Bordeaux 66. 18—23.) L. JOSEPHY.

Carl Weill, Herstellung oliger Losungen von Lipoiden. Die in Ólen unl. oder swl. 
Lipoide, wie Lecithin, Cholesterin u. dereń Deriw. oder dereń Mischungen mit anderen 
Korpern, wie z. B. mit Chininsalzen, werden in Octylalkolwl, Benzylalkohol, Eugenol, 
Terpeneh, Zimtol usw. gelóst u. die Lsg. in Ole, wie Paraffinol, Olivenol, Mandelól, Sesamol 
usw., eingetragen. (F. P. 631 346 vom 24/3. 1927, ausg. 19/12. 1927.) U l l r ic h .

Egon Meier und Moritz Jakobi, Frankfurt a. M., Eine SchutzscMcht fiir die 
Htinde bildende Pastę. Die Pastę enthalt einen porenfiillenden feinstverteiltcn Stoff, 
ein Schutzkolloid u. ein die Haut nieht reizendes Desinfektionsmittel. Sie besteht 
z. B. aus einer Seifenlsg., Chlor-m-kresol, Hexalin, Glycerin u. kolloidem Al(OH)3. 
AuBer Al(OH)3 kommen ais porenflillende Stoffe Sulfate u. Silicate des Al u. der Alkalien 
in Betracht. Die Pastę laBt sich naeh dem Gebrauch durch Waschen mit W. leicht 
entfernen. (Schwz. P. 123 594 vom 2/6. 1926, ausg. 1/ 12. 1927.) K u h l i n g .

Walter E. Dielmann, Ziirich, Desinfizierend wirkende Reinigungsmasse fiir Wdnde 
und Wandbelage. H. wss. Lsgg., welche CuS04, Alaun u. Na2SO,, entlialten, werden mit 
einem organ. Fiillmittel, wie Mehl, u. einem Konservierungsmittel fiir das Fiillmittel 
versetzt. Die erkaltete M. wird zum Abreiben der zu reinigenden Wandę Yerwendet. 
(Scłiwz. P. 123 487 vom 31/7. 1926, ausg. 16/11. 1927.) " K u h l in g .

August Falek, Die offizinellen Drogen imd ihre Ersatzstoffc. Fertiggestellt und hrsg. von 
Max Baur. Leipzig: Joh. Ambr. Barth. 1958. (X, 349 S.) gr. S°. M. 25. —; Lw. 
M. 27.—.

Meilical Research Council, Special reports ser. 119, A study of sonie organie arsenical eom- 
pounds with a view to their use in certain streptoeooeal infeetions. London: H. M. S- O. 
1928. 1 s. 3 d. net.

H. R. Zeuthen, Danske Farmakopeer indtil 1925. Formelsamling og Oversigt. Kabenhavn: 
Levin & Munksgaard. 1927. (286 S.) Kr. 10.00.

G. Analyse. Laboratorium.
Alfred T. Shohl, Eine Pipetle fiir Mikroanalysen.. Abiinderung der van Slykc- 

Pipette (vgl. C. 1924. II. 2605). (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 417.) K le m m .
Alfred T. Sliohl, Apparat fiir Mikrofiltratimi. In einem Trichterchen wird auf 

einer Glaskugel eine diinne Asbestschicht erzeugt, der Nd. auf diese gebracht u. ab- 
gesaugt. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 417—18. New Haven [Conn.], Univ.) K le m m .

Ezer Griffiths, Vorrichtungen zur Temperatwrmessung. Kurzo Besclireibung 
einiger von der Cambridge Instrument Co., Ltd., angefertigter Vorr. zur Selbst- 
registrierung von Tempp. (Journ. scient. Instruments 5. 63—64.) B5TTGER.

Suzanne Veil, Molehulares Yahuum und seine Messung. Zusammenfassende 
Darst. iiber die Apparaturen u. die theoret. Grundlagen. (Rev. gen. Sciences pures 
appl. 39. 10—16.) K l e m m .

Giuseppe Pergher, Der Wert der Zsigmondy-Bachmann-Membrctnen fur Keim- 
filtrierung. Leptospira icterohaemorrliagiae. passiert Membranfilter von Porenwcite
0,25—2 a. Andere Krankheitserregcr, Tollwutvirus, Mierococcus melitensis u. das be-
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Icannte Testmodcll, B. prodigiosus, zeigten bei Filtrationsverss. so starko Unregel- 
maBigkeiten, daB die ublichen Filterkerzcn vorzuziehen sind. (Annali Igieno 38. 101 
bis 111. Rom, Hyg. Inst.) S c h n it z e r .

L. Metz, Schnellextraktion. Vf. beschrcibt einen Estraktionsapp., der sich 
zum schnellen Extrahieren von solohen Stoffen gut eignct, die infolge Verdunstung 
des Lósungsm. beim Auswaschen auf einem gcwóhnlichcn Trichter leicht auskrystalli- 
sieren u. die Triehtróffnung verstopfen. Auch bei Verwendung hoehsd. ExtraktionsflIl. 
(Pyridin) hat er sich gut bewahrt. (Ztsehr. analyt. Chem. 73. 219—20. Berlin,Chem., 
Teohn. Reichsanstalt.) WlNKELMANN.

— , Quecksilber-Manometer fiir Vakuumapparate, Exsiccatoren usw. Das Manometer 
ist ganz in Glas eingebaut. (Glas u. Apparat 9. 51.) Sa l m a n g .

Jean Piccard, Ein Widerstandsdralit fiir den Gebrauch im chemischeń Laboratorium. 
Fiir die WHEATSTONEsche Briicke wird „weiBes Gold“ (Au/Ni-Legiorung) empfohlen. 
Es besitzt einen kleinen Temp.-Kocffizienten ( < 1/10 von dem des Pt), wird im Labo
ratorium nicht angegriffen u. besitzt ausgezeichnete meehan. Eigg. (Journ. Amer. 
chem. Soe. 50. 406—08. Cambridge [Mass.], Inst. of Technology.) Klemm.

Ludwig Kohler,' Zur neuen colorimetrischen pn-Mepmethode nach Dr. Tódt. (Vgl. 
TÓDT, C. 1927. I. 2246.) Bei der Tiipfelmethode gelingt es, durch Wahl der fiir die 
Beobachtung giinstigsten Konzz. u. Schichtdicken die Eigenfarbung bis 1000-mal so 
stark wie bei den meisten anderen Methoden zuriiekzudriingen, ohne daB die Indicator- 
farbtóne wesentlich an Deutlichkeit verlieren. Stcigert man dio Indicatorkonz. von 
den iibliehen 0,5 ccm auf 1 ccm bei lO ccm Untersuchungssubstanz, so werden die 
Farbtonunterschiede schlechter; sie treten jcdoch hervor, wenn man die Beobachtungs- 
schicht (sonst etwa 1 cm) yerkleinert. Bei dem genannten Mengenverhaltnis (1 ccm 
Indicatorlsg. auf 10—20 ccm Untersuchungssubstanz) kann man bei etwa 1 mm Schicht- 
dicke auf Milchglas oder Porzellanuntergrund noeh gut beobachten, bei gleichen Mengen 
Indicatorlsg. u. MeBsubstanz noeh bei 1/s mm Schichtdieke u. weniger. Da man bei 
gut gepufferten Lsgg. die gleichen Indicatormengen u. mehr anwenden kann, laBt sich 
auf diese Weise die Eigenfarbung um das 500—1000-faehe verkleinern (Yerkleinerung 
der Schichtdieke von 1 mm auf 1/s mm um das 50-fache, durch Erhohung der Indicator
konz. um das 20-fache). — Dieser Effekt liiBt sich bei Melasse zeigen. Setzt man zu 
zwei Melasselsgg. (10, 20 oder 30% Troekensubstanz) mit yersehiedenen pn-Werten in 
Reagensglasern steigende Indicatormengen bis zum Verhaltnis 1: 1 hinzu, so sieht 
man den Indicatorfarbton sehr schlecht, zwischen den beiden Melassen ist kein Farbton- 
unterschied yorhanden. Beim AusgieBen in eine Tiipfelplatte treten die Farbtóne 
jedoch stark u. gut meBbar in Erscheinung. Besonders treten die Unterschiede in den 
Randern der Vertiefungen, wo die Schichtdieke stark abnimmt, sehr viel besser auf 
ais in der Mitte, obwohl iiberall das Verhaltnis Eigenfarbung zur Indicatorfarbung 
das gleicho ist. Diese Vorteile der Tiipfelmethode zeigen sieh nur bei zweifarbigen 
Indicatoren. — Fiir dio Ausfiihrung solcher Messungen werden zwei Apparatetypen 
angefuhrt. (Chem. Fabrik 1928. 103—04. Dusseldorf.) B l o c h .

E. D. Eastman, Berichtigung. Durch die Unters. von R o l l e r  (C. 1928. I. 1555) 
ist Vf. auf einen Fehler in seiner fruheren Abhandlung (C. 1925. I. 2098) aufmerksam 
geworden; bei richtiger Berechnung wird das Ergebnis von R o l l e r  bestatigt. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 50. 418.) K l e m m .

N. Howell Furman, Einfache, bimetallische Eleklroden-Systeme fiir potentionietrischc. 
Tilrationen. I. Die Verwendung des Systevis: Plalin/Gold-ATmlgam fiir gewissa Oxy- 
dations- lieduktions- Titrationen. Ais Bezugselektrode — gegen die Pt-Elektrode — fiir 
elektrometr. Titrationen benutzt Vf. ein Stuekehen Au-Draht, der in ein Glasrohr 
cingesohmolzen u. amalgamiert ist. Untersucht wird die Red. von K2Ci',07-, KMnO,,- 
u. V2Os-Lsgg. durch FeSO.,-Lsg. bei Verwendung von 1/10- bzw. 1/20-n. Lsgg. Die er- 
haltenen Werte sind ebenso gut wie die mit der Calomelelektrode erhaltcnen. Die EK- 
Kurven liegen fiir Chloride ahnlieh, bei Sulfaten tiefer ais bei der HgCl-Elektrode. 
Vorlaufige Beobaehtungen zeigten die Verwendbarkeit der im Gebrauch aufierst ein- 
fachen Elektrode fiir die Neutralisation von HC1 bzw. H ,S04, sowie fiir Fallungsrkk., 
z. B. von AgCl. (Journ, Amer. chem. Soc. 50. 268—73.) K l e m m .

N. Howell Furman, Einfache bimetallische Elektrodensysteme fiir potentiometrische 
Tilrationen. II. Bermrkungen iiber den Gebrauch des Platin-Gold-Elektrodensystems. 
(I. vgl. vorst. Ref.) Es wird in gleieher Weise ein Au-Draht ais Vergleiehselektrode 
benutzt. Die EK-Kurven zeigten dabei z. T. kurz vor der Erreichung des Endpunktes 
einen stcilen Anstieg u. dann einen steilen Abfall, so z. B. bei der Titration von IOInO.,-
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mit FeSO.,-Lsg., weniger ausgepragt bei der Red. von K 2Cr20 7. Der Hauptnachteil 
des Pt-Au-Systems liegt in der wechselnden Natur der Ablesungen. Die Anfangs- u. 
Max i mu m s p an n u n gen zeigen weite Variationen in der Gro Ge fiir deuselben Titrations- 
typus, so daB es schwer zu beurteilen ist, ob man dem Endpunkt nalio ist bzw. in welchem 
EK-Bereich der Umseblag erfolgen wird. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 273 
bis 277.) K lem m .

N. Howell Furman und E. B. Wilson jr„ Eine einfache kontinuierliche Ablese- 
methode fiir elektrometrische Titration mit bimetallischen Elektroden. Vf. beschreibt 
eine besonders einfache Anordnung zur elektrometr. Titration von Oxydation- Reduk- 
tionsrkk., die ,,galvanometrische“ Methode. In die zu untersuchende Lsg. taucht eine 
Pt-EIektrode (6— 8 cm Ianger Draht von 0,33 mm Durchmesser) u. ein W-Draht, der 
sich noch besser eignet ais die Amalgamelektrode (vgl. vorst.). Im Stromkreis befanden 
sieh im HauptschluB ein hochohmiger Widerstand (10000—160000 D) u. ein Galyano- 
meter. Die Best. erfolgt dann folgendermaBen: zunachst — z. B. bei der Titration von 
FeSO., mit einem Oxydationsmittel — ist der Galvanometerausschlag sebr klein. Bei 
Zugabe von Oxydationsmittel andert sich die Zeigerstellung nur wenig, in dem Augen- 
bliek des Umschlags bringt ein Tropfen einen sehr groBen Ausschlag hervor, weiterer 
Zusatz bringt dann wieder nur geringe Anderungen. Titriert man umgekehrt die Lsg. 
des Oxydationsmittesl mit FeS04-Lsg., so erhalt man zunachst einen groBen Ausschlag, 
der beim Endpunkt auf nahezu Nuli zuruckspringt. Untersucht werden die Reduktionen 
von KMnO.j-, K,C'r,07- u. V205-Lsg. mit FeSO,, u. die Jod-Thiosulfatrk. Die Ergebnisse 
sind ebenso gut wie die mit der direkten elektrometr. Methode erhaltenen. Es wird 
gezeigt, daB durch den dauernd geschlossenen Stromkreis keine Fehlerquellen hervor- 
gerufen werden, die die sonstigen Mefifehler uberschreiten. (Journ. Amer. chem. Soc. 
50. 277—83. Princeton, New Jersey, Univ.) K le m m .

Harry Dugald Keith Drew und Charles Raymond Porter, Notiz zur mikro- 
analytischen Metliode der Bestimmung von Kohlenstoff und Wasserstoff nach Pregl. Vff. 
stellen auf Grund ihrer Verss. fest, daB ungenaue Ergebnisse bei der C- u. //„O-Best. 
nach P reg-L vermieden werden, wenn man CaClo in den Trocken- u. Absorptionsrohren 
ausschaltet u. statt dessen ein Gemisch von P 20 5 u. Glaswolle verwendet. (Journ. Soc. 
chem. Ind. 47 . T 17— 21.) S ie b e r t .

J. W. Whitaker, Die Benutzung der Bombę fiir die Bestimmung von Kohlenstoff 
und Wasserstoff. Erweiterung des von G o u t a l  (0. 1924. II. 2189) beschriebenen 
Verf. dureh Best. auch des Yerbrennungswassers. (Fuel 7. 63—65. Nottingham, Univ. 
College, Department of Mining.) B ó e n St e i k .

E le m e n te  u n d  anorfranische V e r b ln d u n g e n ,
O. Schmitz-Dumont, Die Bedeutung der inneren Kompleo^alze fiir die analytische 

Chemie der Metalle. Vf. gibt eine Definition der inneren Komplexsalze, hebt kurz 
ihre Bedeutung im Haushalt der Natur liervor u. betrachtet krit. ihre Brauchbarkeit 
in der analyt. Chemie. Zum SehluB wird eine tJbersieht iiber die zurzeit fiir analyt. 
Zwecke verwendbaren inneren Komplexsalze gegeben. (Metall-Wirtschaft 7 . 281—85. 
Bonn.) F i e d l e r .

Joseph I. Oser, Priifung von Flammenfarbungen. Um das lastige Ausgliihen des 
Pt-Drahtes zu vermeiden, wird fiir Demonstrationen empfohlen, jede Vorratsflasche 
mit Salzlsg. (NaCl, KCl, LiCl, CaCl2, SrCl2, BaCI2) mit durch den Stopfen gehenden 
Glasstab, der unten ein kleines Pt-Stuckchen tragt, zu versehen, (Journ. chem. Edu- 
eation 5. 192. Philadelphia, Pennsilvania, SlMON G r a t z  High School.) G r o s z f e l d .

A. C. Shead, Erdalkalimetalle in Saccharatlosungen und ihr Gebrauch in der Alkali- 
metrie. Es ist erwiinscht, fiir die Alkalimetrie eine Ausgangssubstanz zu haben, die 
man beąuem abwagen kann. Vf. empfiehlt hierzu, abgewogene Mengen Ca-Draht, 
der z. Zt. in Amsrika sehr rein dargestellt wird, in 30% Rohrzuckerlsg. zu lósen. (Journ. 
Amor. chem. Soc. 50. 415—16. Norman, Oklahama, Univ.) K l e m m .

L. v. Zombory, Ober die jodometrische Bestimmung des Persulfats. Dem be
schriebenen Yerf. liegt die Gleichung 2 .J' -j- S20 8"  =  2 SO,s"  +  J 2 zugrunde. Es 
wurden 0,2—0,3 g K^SjO^ zu 200 ccm gel., dayon 10 ccm in einen Erlmeyerkolben 
pipettiert, in dem sich 25 ccm einer ca. 10% KCl-Lsg. befanden, die 1—1,5 kg K J 
enthielt. Nach 1 Stde. konnte das ausgeschiedene Jod mit 1/I00-n. Na?S20 3-Lsg. titriert 
werden. (Ztschr. analyt. Chem. 73. 217—19. Szeged [Ungarn].) WINKELJIANN.! *

R. C. Wells, Priifung von Schwefelsaure auf Selen. Vf. gibt folgendes Verf. an: 
Man lose 0,5—1,0 g KBr in 3 oder 4 ccm Bromwasser, gebe es durch einen Trichter
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in eine 200 ccni-Retorte, fiige 65—100 ccm der zu untersuchenden Schwefelsaure hinzu 
u. destilliere das Br2 u. Selenbromid in eine graduierte Vorlage, in der sich 3 oder 4 ccm 
mit S02 gesśitt. HC1 befinden. Dabei wird das Se durch auftretende Botfiirbung erkannt. 
(Journ. Washington Acad. Sciences 18. 127—28.) WlNKELMANN.

Wm. B. Meldrum und J. C. Forbes, Die yolumetrischc GMoridbeslimmung. Dio 
zu priifenden Chloride (0,4 g) werden bei 140° getrocknet, in 75 ccm W. gel., nach 
Zusatz von 1 Tropfen Methylorange bis Rosafiirbung verd. HN03, dann l%ig. NaHC03- 
Lsg. bis Gelbfarbung u. 1 ccm OberschuB, Zusatz von 5 Tropfen 0,1-mol. K2C03-Lsg., 
Titration mit 0,2-n. AgN03-Lsg. bis s c h w a c h braun 5 Min. sd., nach Abkiihlung 
auf 20° Endtitration bis schwach braun, Einstellung der Lsg. gegen NaCl oder KC1. 
(Journ. chem. Edueation 5. 205—07. Pennsylvania, H a v e r f o r d  College.) Gd.

I. M. Kolthoff und A. Laur, Die maftanalytische Beslimmung ton Ammoniak 
mit Hypobromit nach der gewólmlichen und nach der polentiometrisćhen Methode. Beido 
Methoden ergaben, daB dio Gleiehung 2 NH3 -j- 3 NaOBr — >- Nj 3 IŁ, O -f- 3 NaBr
nicht vollkommen quantitativ vcrlauft. Durch Ausgleich der Fehler kann man jedoch 
unter ganz besonderen Bedingungen bis auf ± 1%  genaue Werte erhalten, die bei 
dem potentiometr. Verf. merkwiirdigerweisc immer etwas hoher liegen ais bei der 
chem.-bromometr. Ammoniakbcst. (Ztschr. analyt. Chem. 73. 177—95. Utrecht, 
Univ.) _ _ WlNKELMANN.

Alice Whitson Epperson, Die Pyrophosphalmethode fiir die Beslimmung ton 
Magnesium und Phosphorsaureanhydrid. Ais wesentliches Ergebnis der vorliegenden 
Unters. ergibt sich, daB eine doppelte Fallung in vielen Fiillen vorteilhaft ist. Wird 
diese nach den ausgearbeiteten ,,Standard“bedingungen — die im Original nacbgelescn 
werden miissen — vorgenommen, dann erhalt man fast in allen Fiillert richtige Werte; 
der allgemeine Eindruck der Schwicrigkeit u. Ungenauigkeit der Best. von Mg u. 
P20 5 ist nach Meinung des Vf. nur durch dio vielen widersprechenden Publikationen 
hcrvorgerufen, aber unbegriindet. — Im einzelnen ist zu bemerken, daB bei der Best. 
des Mg aueh die Doppelfallung noch etwas fehlerhaftc Werte gibt 1. bei groBem tjber- 
schuB des Fallungsmittels, 2. der Ggw. von KC1 u. 3. bei der Fallung aus ammoniakal. 
Lsg. Von diesen 3 Fiillen ist nur 2. von prakt. Bcdeutung; hier fiihrt eine 3. Fallung 
zu richtigen Werten. — Bei der Best. von P20 5 erhalt man aueh bei 2 Fallungen fehler- 
hafte Werte bei 1. Fallung aus ammoniakal. Lsg, 2. Fallung aus h. Lsg. (sehr geringer 
Fehler), bei der Ggw. von 3. (NH4)2S04 (aueh sehr geringer Fehler) u. 4. Citronensaure. 
(Journ. Amcr. chem. Soc. 50. 321—33. Washington, Dep. of Commcrce.) K l e m m .

Wallaee Morgan Mc Nabb, Ein Vergleich der beiden Methoden zur Beslimmung 
von Phosphor( V)-Oxyd ais Magnesiumammoniumphosphat. Es wird untersucht, wie weit 
bei der Best. von P20 5 ais MgNH4P 0 4 die Methode von S c h m it z  (A) (C. 1925. I. 263), 
d ie  mit einem Zusatz von CH3-COO-NH4 arbeitet, der iiltcrcn (B), ohno Zugabe von 
CH3COONH4 iiberlegcn ist. Die angewendeten Konzz., Bk.-Dauer usw. werden genau 
angegeben; 4"—5 Tropfen einer ammoniakal. Lag. von NH,-NO, werden nach beendetem 
Waschen zugegeben, um die restlose Oxydation allcr organ. Verunreinigungen sicher- 
zustellen. Ais bei der Methode A Porzellan-G O O C H -Tiegel verwendet wurden — Aus- 
gliihen mit einem M EK ER -B renner bis zur Gewichtskonstanz — schwankten die Werte 
boi 0,2 g Substanz um 0,4 mg, bei 0,5 g um 0,9 mg. Mit MONROE-Tiegeln dagegen gab 
Methode A einen mittleren Fehler von —J-0,02 mg (0,2—0,5 g Substanz), Methode B 
—0,02 mg. — Bei Ggw. von Molybdat-Ionen ergaben sich beim Gliihen mit dem MEKER- 
Brenner 0,1—0,3% zu hohe Werte, teilweise waren die vergliihten P i odd. grau; viclleicht 
enthielten dic Praparate noch etwa Mo-Verbb. (vgl. Mc C a n d le Ś S  u . B u r t o n  (C. 1927.
II. 1597]); beim Gliihen in einem elektr. Muffelofen zwischen 1000 u. 1100° schienen 
diese fliichtig zu sein; man erhielt ein rein weiBes Pyrophospliat, u. zwar betrug der 
mittlere Fehler bei beiden Methoden —0,05%. — Methode A liat bei Abwesenheit 
von Molybdat einen gewissen Vorteil, weil der Nd. leichter krystallin wird. (Journ. 
x\mer. chem. Soc. 50. 300—304. Philadelphia, Pennsylvania, Univ.) K l e m m .

Le Roy W. Mc Cay, Eine neue Methode zur Trennung ton Arsen und Anlimon. 
Vcrsetzt man eine fluBsaure Lsg. von H3As04 u. H3Sb04, die m itNH 3 eben alkal. ge- 
macht- ist, mit AgN03 im t)berschuB, so fallt alles As- ais Silber-Arsenat, Sb bleibt in 
Lsg. Der Nd. wird in Salpetersaure gelóst u. das Silber nach V o l h a r d  titriert. Aus 
dem Filtrat fallt man das Silber mit HC1, erhitzt mit H 2S04 bis zum starken Rauchen, 
kocht dann in Ggiv. von etwas Schwefel u. titriert mit KMn04 oder K Br03. Liegt
3-wertiges H vor, so ist die Oxydation am leiclitcsten mit K„S208 durchzufuhren. Zur 
Trennung von As-, Sb- u. Sn-Śulfiden werden diese in kochender konz. H2S04 — bei
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Ggw. von etwas S — gelóst, veidiinnt, mit HF versetzt u. erneut mit H2S gefallt; Sn 
bleibt in Lsg., die Sulfide von As u. H werden gelóst u. nach der oben gegebenen Methode 
getrennt. (Journ. Amor. chem. Soc. 50. 368—73. Princeton, New Jersey, TJniv.) K l e m m .

I. ffl. Kolthoff, Die FesUidlung von Spuren von Beryllium und die colorimetrischc 
Beslimmung dieses Elements. Zur Best. der Lósliehkcit von Be(OH)2 wurde nach einer 
beąuemen Methode zur Best. sehr kleiner Menge von Be gesucht. In Frage kamen 
vor allem Absorptionsindieatoren (vgl. C. 1927. II. 142). l,2,5,8-Oxyanthrachinon 
gibt zwar einen blauen Lack u. farblose Lsg., aber einmal stort Al (violetter Lack), 
andererseits zeigten Blindversuche ohne Be vioIette Lsgg., so daB dieser Weg nicht ge- 
eignet ersohien. Besser geeignet erschien Gurcumin (0,1% Lsg. in A.), welches von 
Be(OH)2 unter orange-rot-Farbung adsorbiert wird. Zu 10 cem der zu untcrsuchenden 
Lsg. werden 1 Tropień Indieator, 0,5 cem 4-n. NH4C1 u. G— 8 Tropfcn 4-n. NH3 ge- 
geben. Die Grenze der Empfindliehkeit liegt bei 0,05 mg Bc(OH)2/l. Al(OII)., stort. 
Die Hauptmenge Al wrird in schwach saurer Lsg. mit uberschussigem NaF ais NaaAlF0 
gefallt; der Rest stort nicht mehr. Fe(II) kann in gleicher Weise entfernt werden, oder 
noch einfacher dureh Fallen mit uberschussigem NaOH. In alkal. Lsg. reagiert 
Be(OH)2 nicht mit Curcumin, dagegen gibt Mg dann eine Farbung, dio jedoch weniger 
empfindlich ist ais dio mit Titangelb. (Journ. Amer. ehem. Soc. 50. 393—95. Minnea- 
polis, Minnesota, Univ.) KLEMM.

A. Benedetti-Pichler, Kleine Milteilungen zur Mikromapanalyse, hetreffend eine 
BiireUe mil oberem Halin, die oxydimetrisclie Beslimmung des Eisens nach dem Verfahren 
von J . Knop und die polenliometrisdte Titration kleiner Fliissigkeitsmcngen. Vf. be- 
sohreibt eine Biirette mit oberem Hahn fiir die MikromaBanalyse u. bespricht ihre 
Vorzuge, fernor empfiehlt er besonders eingericlitete englumige Reagenzglśischen fiir 
Mikrotitration, insbssondere zur potentiometr. Titration kleiner 'Fl.-Mengen. Verss., 
kleine Eisenmengen mit Kaliumbichromatlsg. unter Verwendung des Diphenylamins 
ais Indieator zu titrieren, hatten dieselben Ergebnisse, wie dio Unterss. von J. K N O P. 
Nach der potentiometr. Methode wurde Eisen bis auf 0,002 mg Fe genau bestimmt. 
Zum SchluB wrurde das Verh. des Indicators Diplienylamin gepriift. Es zeigte sich, 
daB der Indieatorumschlag unter den gewiihlten Bedingungen sogleicli naeh dem 
Potentialsprung auftrat. (Ztsehr. analyt. Chem. 73. 200—216. Graz, Techn. Hoch- 
sehule.) W lN K ELM A N N .

R. Cernatesco und E. Vaseautanu, Beslimmung des Koballs in Form von Co:iOĄ 
in einem Sauerstoffslrom. Wie fiir Ca u. Mg (vgl. C. 1927. II. 141), laBt sich die An- 
wendung eines Sauerstoffstromes auch fiir die Best. des Co ausnutzen. Bei nicht iiber- 
maBig gesteigerter Temp. u. in einer oxydierenden Atmosphare ist Co30 4 das bestandigste 
Oxjrd des Co. Zur Best. bringt man das mittels Kalilauge u. Bromwasser arlialtene 
schwarze getrocknetc Hydroxyd samt Filter in einen R oSE -T iegel, verascht yorsichtig, 
setzt Deekel auf u. Zuleitungsrohr fiir 0 2, welclier eine Waschflasche, die mit konz. 
Kalilauge (zur Zuruckhaitung von Cl), u. dauach eine solche, die mit konz. H2SO:, be- 
sehiekt ist, passiert. Man erhitzt dann den Tiegel gelinde, bis die noch verbliebene 
Kohle sich entziindot hat, hierauf starker im 0 2-Strom 10—15Min. Das zuriickgchalteno 
Alkali wascht man mit W. aus u. wiederholt das Gliihen im 0 2-Strom 5 Jfin. lang. 
(Ann. scient. Univ. Jassy 15. 69—70. Jassy, Univ.) B l o c h .

A. Thiirmer, Quanlitative Trennung von Arsen, Antimon, Zinn. Vf. gibt einige 
Wege an, wie man in tcchn. WeiBtrubungsmitteln die Metalle Arsen, Antimon u. Zinn 
naeheinander abscheiden u. soweit ohne AufsehhiByerf. 1. Prodd. vorliegen, gleiehzeitig 
die Wertigkeiten feststellen kann. (Ztsehr. analyt. Chem. 73. 196—200.) W lN K ELM A N N .

P. C. Putnam, E. J. Roherts und D. H. Selehow, Beitrage zur Beslimmung der 
Mineralien. II. (I. vgl. C. 1928. I. 1685.) Fortsetzung der Beschrcibung der Arbeits- 
methoden u. Angabe einiger mikroehem. Best.-Methoden fiir Se, Te u. Mn. Se m rd 
aus den Mineralien durch konz. H N 03 gel. mit II2SO., bis zum Entweichen von S03 
erhitzt u. nach dem Abkiihlen bei 50—60° mit einem Tropfen einer Lsg. von Hydro
chinon in konz. H2S04 versetzt. Bei geringen Mengen Se fiirbt sich die Lsg. gelblicli- 
braun. U. Mli. beobachtet man in der gefarbten Zone metali. Se. Grenze 0,08 /ig  Se. 
Te wird durch Losen im konz. U2SO., u. Abdampfen ais 2 Te O, • SOa in diinnen Blattchen 
abgeschicden. Dieselben sind farblos u. anisotrop. Grenze 1 /*g Te. Zu einer weiteren 
Probe gibt man einen Tropfen Hydrochinon, wobei sich naeh dem Erhitzen schwarze 
Nadeln u. Rosctten abscheiden, welche sich leicht von Se unterscheiden lassen, 
wenn nicht mehr ais gleiehe Mengen Yorhanden sind. Mn wird aus den Cl'-freien 
Lsgg. mit (NHjJjSoOj u. AgN03 in salpctersaurer Lsg. ais HMn04 nachgewiesen.
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Grenze 0,005 jug Mn. (Amer. Journ. Science [SlLLlMAN] [5] 1 5 . 253—61. New Haven, 
Yale Univ.) E n s z l in .

B e s ta n d te i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie re n .

V. V. Ciurea, Die Beslimmung kleiner Mengen Phosphor naeh der Methode von 
Dinigis. Abiinderung der colorimetr. Methode von DŹNIGŻS zur Beat. kleiner Mengen P 
durch Oxydation des P-Molybdanblaus mittels Chlorwasser. Die Menge des ver- 
brauchten Chlorwassers ist dem Geh. an Phosphaten direkt proportional. Die Methode 
ist genauer ais die colorimetr. u. nophelometr. Anwendung dieser Methode bei der 
Best. des Geh. an minerał. Lipoidphosphor im Blut von Ochsen, Hund u. Pferd u. 
Angabe der Rcsultate. (Bulet. Soc. Chim. Romania 9 [1927]. 86—89. Bukarest.) L. Jos.

M. Clliray und L. Cuny, Colorimetrisclie Bestimmung der Oallensalze in der Duodenal- 
fliissigkeit. (Vgl. C. 1 9 2 7 . II. 1060.) Auch naeh dcm Verf. von H e r z f e l d  u . 
HAEMMERLI (C. 19 2 4 . II. 1837), das nur klcine Stoffmengen erfordert, wurden braueh- 
bare Werte crhaltcn. Die Stórungen durch die Gallenpigmente wurden am besten 
naeh MEILLERE (C. -1922. IV. 868) vermieden. Angabe einer genauen Arbeitsvor- 
schrift. (Journ. Pharmac. Chim. [8] 7 . 97—106.) Gr o s z f e l d .

Al. Ionesco-Matiu, Die Bestimmung von reduzierenden Zuchem naeh der Ferri- 
cyanmethode. Die Zuckerbest. naeh der jPemcyaMmethode wird durchgefiihrt a) ais 
Makrobest.: Zufugen eines reduzierend wirkenden Zuckers zu einer w. alkal. K-Ferri- 
cyanidlsg. bei Ggw. eines Indieators bis zur vollstandigen Red. zu Ferrocyanid. Aus 
don yerbrauchten ccm der Zuckerlsg. wird durch Multiplikation mit einem Faktor 
die Zuckermenge u. daraus der °/0-Geh. berechnet. — b) Ais Mikrobcst.: Kochen der 
alkal. K-Ferrieyanidlsg. im UberschuB mit der Zuckerlsg., ansauern u. Best. des er- 
haltenen K-Ferrocyanids mit KMn04 (indirekte Methode). — Darst. der Reagenslsg. 
durch Lsg. von 46 g K-Ferricyanid u. 46 g KOH in je 400 ccm W., Vereinigen der 
Lsgg. u. Auffullen auf 1 1. Der Indicator ist eine wss. l% ig. Pikrinsiiurelsg.; Um- 
schlag von gelb in kirschrot. Einstellen der Ferricyanidlsg. gegen eine 5°/00ig. Glucose- 
lsg.; 10 ccm sollen von 10 ccm (0,05 g) der Glucoselsg. vóllig reduziert werden. Bei 
der Mikrobest. crfolgt Titration mit KMn04 zunachst mit einer l°/00ig. Glucoselsg., 
dann mit der zu bestimmenden Lsg. Aus dem Verhaltnis der in beiden Fallen ver- 
brauchten ccm KMn04-Lsg. Errcchnung des Zuckergeli. — Es wurden Bestst. aus- 
gefiihrt mit folgenden Zuckerarten in Lsgg.: Reine Glucose, Invertzucker, ■ Maltose, 
Laetose, Harnzucker u. Blutzueker. Trotz Genauigkeit u. Empfindlichkeit der Methode 
ist sie doch nicht spezif., da auch anderc Substanzen, wie Harnsaure, Creatinin usw., 
oxydiert werden kónnen. Diese sind bei Zuckerbestst. móglichst vorher zu entfernen. 
(Bulet. Soc. Chim. Romania 9 [1927], 68—75. Jassy, Univ.) L. J o s e p h y .

G. Joachimoglu, Eine Apparatur zur graphisclien Registrierung der Garung. Die 
friiher (ygl. C. 19 2 2 . III. 1176) bei der Hefegiirung durch Wagung bestimmte C02-Menge 
wird naeh einer neuen M ethode so bestimmt, daB man die in dem Garkólbchen ent- 
wickelte C02 zwei mit H2S04 gefullte M EISSL-Ventile passieren laBt u. in einer ais 
Gasometer dienenden MARIOTTEschen Flasclic sam m elt, die mit angesiiuertem W. 
gefiillt ist. Entsprechend der entwickelten C02 tropft das W. aus dem Kapillarrohr 
heraus. Die Zahl der Tropfen kann mit einem Tropfenziihler naeh Gr o b e r  auf einem 
langsam  laufenden Kymographion (6 Min. =  1 cm) registriert werden. Registrierung 
<ler Zeit durch eine Uhr, die allc 6 Min. Signale gibt. Die durch Wagung bestimmte 
absol. C02-Mcnge diyidiert durch die Tropfenzahl ergibt, wieyiel mg C02 ein Tropfen 
entspricht. (Biochem. Ztsehr. 1 9 0  [1927]. 399—401. Berlin, Univ.) L. J o s e p h y .

—, Vitamin A-Bestimmung im Lebertran. Vergleich zwischen der colorimetrischen 
Methode (Rosenheim, Drummond) und der biologischen Methode f  iir die Bestimmung 
von Yitamin A im Lebertran. Die biolog. Methode ergab bei der Priifung yerschicdenen 
Lebertrans so ungenaue Resultate, daB man diese zahlenmafiig gar nicht festlegen 
konnte, die colorimetr. Methode ist ikr deshalb vorliiufig weit iiberlegen. Ahnliche 
yergleichende Verss. iiber den Vitamin A-Gehalt von Butter, Pflanzenólen ete. sind 
yorgesehen. (Lancet 2 1 4 . 148—49. F. G o w la n d  H o p k in s ,  C h a ir m a n , H a r r i e t t e  
ChICK. Secretary.) HIR S C H-K A U FF.M AN N.

P .A .W . Self und C. E. Corfield, Beziehung zwischen analytischen Ergebnissen 
und Genauigkeit beim Dispensicren. Die bei der Analyse angeblich genau angefertigter 
Verordnungen sich ergebenden Differenzen liegen naeh Unterss. der Vff. an folgendem: 
Allgemeine Ungenauigkeiten beim Dispensieren besonders kleiner Mengen, die analyt. 
jedoch genau festgelegt werden konnen u. umgekehrt genaue Zubereitung einiger
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Priiparate, die analyt. nicht genau bestimmt werden kónnen. — Ungenaue Angabe 
des Fassungsvermógens von Flaschcn u. anderen Behaltern. — Yariationen der er- 
laubten Fehlergrenzen; diese solltcn der Natur der Substanzen angepaBt sein. — Un
genaue oder zu stark begrenzte Angaben der in der Pharmkopóe enthaltenen Stan- 
dardpraparate u. Nichtberucksichtigung der beim Aufbewabren eintretenden Ver- 
iinderungen. (Pharmae. Journ. 120. 144—48.) L. JoS E P IlY .

E. I. van Itallie, Die chemisclie Unlersuclmng von Neosalvarsan und verwandten 
Praparalen. (Vgl. 0 . 1927. I. 1874.) Besprechung der neueren Literatur im besonderen 
der Erfahrungen mit der DM-Zalil von DE My t t e n a e r e  (vgl. C. 1926.1. 745). (Mede- 
deel. Rijks-Inst. Pharmaco-Therapcut. Onderzoek. 1927. Nr. 14. 170—201. Sep.) Gd.

H. F. Bradley, Bcmerkungen iiber die Zinkłitralion mit mnerem Indicator. Das 
Yerf. von CONE u. Ca d y  (C. 1927. I. 3112) ist sehr befriedigend, wenn 10 ccm u. mehr 
K-Ferrocyanid zum Titrieren gebraucht werden, wahrend bei geringeren Mengen 
Zn, die weniger ais 10 ccm brauchen, eine Verzógerung von mehreren Min. bis zum 
Eintritt der Blaufarbung eintritt. Zur tlberwindung dieser Weiterung nimmt Vf. 
soviel der Probe in Arbeit, da!3 nicht weniger ais 2 ccm Ferrocyanid (22 g im Liter) 
verbraucht werden, u. titriert bis 60—70°. Vor dem Titrieren gibt man dann zur 
Zn-Lsg. 2 oder 3 Tropfen K-Ferricyanid (etwa 20%ig.), dann aus der Biirette etwa
1 ccm K-Ferrocyanid, 4— 6 Tropfen des Indieators ( l g  in 100 ccm konz. HŁS04) 
u. titriert weiter, bis die Blau- oder Purpurfiirbung zu gelbgriin verblaBt. (Chemist- 
Analyst 17. Nr. 1. 14. Park City [Utah].) R u h l e .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabriken, Eindhoven (Holi.), Trenńung von Zirkonium 
und Hafnium durch fraktionierte Krystallisation, dad, gek., daB von einer Lsg. der 
Oxalate bzw. der Oxalsaureverbb. von Hafnium u. Zirkonium auśgegangcn wird. — 
Zu einem lóslichep, hafniumhaltigen Zirkoniumsalz wird Oxalsaure im UberscliuB 
hinzugesetzt, worauf die entstandene Lsg. einer fraktionierten Krystallisation unter- 
worfeji wird. — Die oxalsaure Lsg. kann auch mit Ammoniumhydroxyd oder einer 
anderen geeigneten Base neutralisiert werden, worauf die entstandenen Salze der 
Zirkonium- bzw. Hafniumoxalsauro einer fraktionierten Krystallisation unterworfen 
werden. Es kónnen auch Ammoniumsalze im UbersehuB zugesetzt werdeni (Oe.P. 
108778 T o m  18/7. 1924, ausg. 10/2. 1928. Diln. Prior. 25/8. 1923.) S c h a l l .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Arthur Grounds, Einige Himceise fiir rationelle Betriebsfiihrmig in chemischen 
Fabriken. Besprechung verschiedener Werkstoffe fiir die Konstruktion chem. Appa- 
raiuren, ivie Haveg-Material, Bakelit, Duropren, Ebonit, Kautschuk u. a. Auskleidungs- 
stoffe sowie Anstrichstoffe fiir elektr. Ófen, t)berblick iiber die Materialien zur Herst. 
widerstandsfahiger LagergefaBe u. die Verwendung von p-Cymol ais Abbeizmittel fiir 
Lacke u. Anstriehe. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 4. 60—62.) S lE B E R T .

J. P. Legrand, Allgemeine Beirachtungen iiber Zentrifugierung. Mathcmat. u. 
physikal. Betrachtungen iiber das Prinzip des Schleuderns u. seine techn. Anwendungen. 
(Science et Ind. 11 [1927]. Nr. 166. 97—100.) S lE B E R T .

—, KlarrorriclUung und Separator. Dio N a t i o n a l  A c m e  Co., Cleveland, 
Ohio, bringt einen App. in den Handel, der durch die Zentrifugalkraft bewirkt-, daB 
beim Durchstrómen von Fil. durch ein System von Róhren Verunreinigungen an den 
Rohrwanden abgelagert werden. Die Klarwrkg. kann durch Filter unterstiitzt werden. 
Die Maschine eignet sich besonders zur Klarung von 01, Firnis, Email u. Lack. (Chem. 
metallurg. Engin. 35. 116.) B e r l i t z e r .

Charles H. Butcher, Chemisch-leclmische Kalkulationen. II. Trocken- und Calci- 
nierungsanlagen. (Vgl. C, 1928. I. 1212.) Vf. besprieht die warmewirtschaftlichen 
Verhaltnisse bei Drehtrommel(?'oc7rticra u. gibt Kalkulationen der Warmeverluste u. 
-Ausbeuten. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 4. 47—48.) S i e b e r t .

H. Traun & Sohne vorm. Harburger Gummi-Kamm-Compagiiie, Hamburg, 
Behulter fiir Sauren usw. Man stellt Behśilter fiir HF u. andere korrodierende Stoffe 
dadurch her, daB man sie aus kunstlichem Harz (Phenol-Formaldehydkondcnsations- 
prodd.) formt oder mit solchem Harz uberzieht, das am besten mit fein yerteiltem
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Graphit vormischt ist. (E .P .2 8 3  868 vom 10/8. 1927, Auszug veroff. 14/3. 1928. 
Prior. 18/1. 1927.) K a u SCH.

J. A. Reavell, Westminstor, Verdampfen von Fliissigkeiten. Man vorspriiht dio 
Fil. in oinom h. Gas- oder Luftstrom durch oin Dreliorgan, das aus einem trogartigen 
Toil, einem sich erweitemden, kon. Teil u. Vorr. besteht, die die Fil. zwingen, in Be- 
riihrung mit der Innenflacho des sich drehenden Teiles zu treton. (E. P. 284 049 vom 
15/11. 1926, ausg. 16/2. 1928.) K a u s c h .

Karl Johan Svensson, Lidingó, und Karl Axel Patrik Norling, Soderstorns 
Villastad, Schweden, Anlage zum Zen trifugieren von Fliissigkeiten wio dicke Ole. Die 
Anlago besteht aus wenigstens einem Zentrifugalseperator, einer Fordervorr., wenigstens 
einem Vorwarmer, wenigstens einem Behalter fiir eine spezif. sehwerere Wasehfl. usw. 
(Schwz. P. 123 918 vom 25/11. 1926, ausg. 2/1. 1928. Schwed. Prior. 11/1.
1926.) K a u s c h .

Soc. An. des Charbons Actifes E. Urbain, Paris, Filtrieren von Fliissigkeiten 
mittels Capillarfiltern, dic aus Doehten von fasorigen Stoffen wie Kohle, Si02, Holz, 
Glaspułver oder Harz in Siphonrohren oder in die Form eines Siphons gebracht, bestehen. 
(E. P. 283 192 vom 1/ 11. 1927, ausg. 29/2. 1928. Prior. 8/1. 1927.) K a u s c h .

Georges Durrschmidt, Frankreich, Poroser durch Chemikalien nicht angreifbarer 
Staff fu r Filier usu\, bestehend aus Kornern verschiedcner GróBe eines naturlichen 
oder kiinstlichen Sehleifmittols gegebenenfalls im Gemisch mit unfuhlbarem Giaspulver, 
Pulyern oder Kornern von Brennstoffen. (F. P. 633 018 vom 21/4. 1927, ausg. 19/1. 
1928.) K a u s c h .

Carl Albert Schaerer, Berlin-Pankow, Vorrichtung zum Verschlie/3en und Ab- 
dichten von Oefafien, in denen erhóhte Temperatur und Uber- oder Unterdruck herrscht. 
Zwischen dio abzudichtenden Stellen wird ein geschlossener expansionsfithiger Hohl- 
kórper aus Gummi o. dgl. ais Dichtung eingelegt, der mit einer unterhalb der Arbeits- 
temp. sd. FI. gefiilltist. (Schwz. P. 123 986 vom 20/12. 1926, ausg. 2/1. 1928. D. Prior. 
24/12. 1925.) _ K a a s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Riihr- wid Mischvorrichtung. 
Der vorgesoheno Riihrer tragt nach unten yerlaufcndc Riihrflachen, die in dem Gut 
Vertikalstr6mungcn heryorrufen sollen. In das RiihrgcfilB ist oin feststehender Leitapp. 
mit gekriimmten Lsitflachen eingebaut, der beim Riihren das Mischgut dem Ruhrer 
in der fiir dio Ruhr- u. Mischwrkg. giinstigsten Stromungsriehtung zufiihrt. (Schwz. P. 
123 921 vom 5/11. 1926, ausg. 2/1. 1928.) K a u s c h .

American Solvent Recoyery Corp., Ohio, iibert. von: Oscar L. Barnebey, 
Columbus, Ohio, Konzentriercn und Verfliissigen von Oasen. Man fiihrt ein Gasgemisch 
durch aktivierto Kohle u. treibt den adsorbiorten Anteil aus der Kohlo ab mit Hilfe 
indirekter Hitze, kiihlt u. sammelt das ausgotriebene Gas. (A. P. 1 661 149 vom 21/1.
1925, ausg. 28/2. 1928.) K a u s c h .

Nestle & Anglo-Swiss Condensed Milk Co., Schweiz,Zerstaubung und Trocknung 
roi i Fliissigkeiten oder Lósungcn. Die zu trocknende FI. wird in einem besonderen 
Raumo auBerhalb der Trockenkammer durch einon h. Luftstrom zerstaubt u. durch 
diesen durch eino in einer Wand der Trockcnkammcr vorgesehene Óffnung in dio 
Trockenkammer getrieben. Die getrockneten pulverfórmigen Fl.-Toilchen setzen 
sich am Bodon der Trockenkammer ab. Die Zerstaubungsanlago kann an der oinen 
Soitenwand der Kammer liegen, wobei die eigentliche Trockenkammer durch eine 
Zwischenwand, die eine in der Hohe der Zerstaubungsanlage liegende Offnung be
sitzt, von der Zerstaubungsanlage geirennt ist. (F. P. 617 926 vom 19/6. 1926, ausg. 
28/2. 1927. N. Prior. 5/9. 1925.) Rohm er.

Kristian Holter und Sverre Thune, Skoyen b. Oslo, Trennung dlhaltiger Produkle 
durch Aufnehmen der M. mit einem Extraktionsmittel, wie Tri- u. Tetrachlorathylen,> 
Tetra- u. Pentachlordthan, u. Zentrifugieren. (N. P. 43 031 vom 26/11. 1925, ausg. 
2/ 8. 1926.) M. F. M u l l e r .

Julius Scheidemandel und Hans Scheidemandel, Miinchen, Herstellung von 
Wdrmeschutzmassen. (D. R. P. 457 303 KI. SOb vom 19/6. 1925, ausg. 13/3. 1928. —
C. 1926. II. 2342 [E. P. 253919].) Kuhling .

Donald Branch Knight, Brooklyn, Kiihlapparat mit Bindung der Warnie durch 
Auflosung eines Stoffes z. B. eines Salzes. (D. R. P. 457 062 K I. 17a vom 27/10. 1925, 
ausg. 8/3. 1928. A. Prior. 9/1. 1925.) K a u s c h .

Erich Kindermann, Berlin-Reinickendorf; Entfemung von Lósungsniilleln aus dcm 
Yerdampfer bei periodisch arbeitenden schwingbaren AbsorpiionskaHemaschinen gemiiB
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D. R. P. 435994, 1. dad. gek., dafi die Einsehaltung des Heizstrómes so lange yer- 
zógert wird, bis die Temp. im Verdampfer eino yorher bestimmte Hohe erreiclit hat. —
2 weitere Anspriiche betreffen Ausfiihrungsformen des Yerf. (D. R. P. 457 311 KI. 17a 
vom 29/5. 1927, ausg. 13/3. 1927. Zus. zu D. R. P. 435994; C. 1926. II. 3107.) KAUSCH.

PŚtrole Synthetic Soc. Anon., Paris, Kontuktapparat. Der App. weist einen 
engen, ringfórmigen o. dgl. Raum auf, der wenige mm dick ist u. den 7,u erhitzenden 
Katalysator enthalt. Die umzusetzenden Gase werden dureli diesen Raum geleitet 
u. dann die Reaktionsprodd. in einem ahnlichen App. abgekuhlt. (E. P. 283 869 vom 
5/11. 1927, Auszug veróff. 14/3. 1928. Prior. 18/1. 1927.) K a u s c h .

Selden, Co., iibert. von: A. O. Jaeger, Pittsburgh, Kaialylischer Apparat. Ein 
katalyt. Conyertersystem ist wenigstens an einem dieser Conyerter mit Kuhlvorr. aus- 
gestattet, wodurch er eine hohere Ausbeuto zu erreichen gestattęt. Diesem folgt 
wenigstens ein weiterer Converter mit geringorer Kiihlwrkg. Zwischen beiden Stufen 
konnen Kiihler oder Temperaturaustauscher angeordnet werden. In derartigen Systemen 
stellt man S03, Methanol, Stickoxyde her, behandelt darin Wassergas u. erzeugt synthel. 
NHS darin. (E. P. 283 887 vom 7/1. 1928, Auszug veroff. 14/3. 1928. Prior. 19/1.
1927.) _________________  K a u s c h .

Max Grellert, Konservieren und Kiililcn. Kiiltcmischungen und Kuhlanlagen. Berlin: 
Maetzig & Co. 1928. (94 S.) 8“ = Pataky’s Bucherci f. Kupferschmiederei u. Appa-
ratebou. Bd. 3. Hlw. M. 3.— .

R. Stumper, D ie Chemie der Bau- und Betriebsstoffe des Dampfkesselwesens. Berlin: 
J. Springer 1928. (XI, 309 S.) gr. 8°. Lw. M. 24.— .

Kurt Thormann, Destillieren und Rektifizicren. Leipzig: O. Spamer 1928. (V III, 114 S.) 
gr. 8". = Chemische Technologie in Einzeldarst. Allgemeine chem. Technologie. 
j\L 12.— ; Lw. M. 14.— .

V. Anorganische Industrie.
Francis H. Carr, Fortschritle in der Industrie der FeinchemiJcalien 1927. Neuc 

synthet. Duftstoffe, medizin. Chemikalien bzw. Arzneimittel, sowie seltene Erden 
sind an besonders wiclitigen Vertretern beschrieben. (Ind. Chemist chem. Manu- 
facturer 4. 6—7.) H e l l e r .

G. Malcolm Dyson, Die Gewinnung und Verwendung des Selens. Das im Handel 
yorkommende Se wird aus den in Pyriten entlialtenen kleinen Spuren gewonnen. 
solche Pyrite sind beyorzugt, aus welchen Kupfer durch Extraktion neben Schwefel- 
saure gewonnen wird. Neben der Anwendung zu Instrumenten, in welchen seine Licht- 
empfindlichkeit bcnutzt wird, dient es yor allem zum Feuerfestmachen elektr. Kabel. 
Werden solche Kabel mit einer dunnen Sehicht Se uberzogen, so sind sie iiberaus feuer- 
bestandig; beim Einhalten in einen Brcnner u. Herausziehen beim Erscheineh der 
blauen Selenflamme konnen die Baumwolle u. der Gummi des Kabels unyerbrannt 
zuriiekerhalten werden. (Chem. Age 18. Monthly metallurg. Sect. 17—18.) B l o c h .

Bruno Waeser, Die Salzsduredbsorption, ihr Mechanismus und die erforderlichen 
Einrichlungen. Referierender Auszug aus dem Buch „Hydrochloric Acid and Sodium 
Sulfate“ yon N. A. L a u r y  zu New York. (Chem. Fabrik 1928. 101—02. Berlin.) B lo .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Koppe,
Neuróssen), Gewinnung von Schwefel aus Ammoniumpolysulfidlosungen gemaB D. R. P. 
428087, dad. gek., daB man die Polysulfidlsgg. zwecks Gewinnung des S in einer Ab- 
treibekolonne mit direktem Dampf im Gegenstrom behandelt u. dabei einen solchen 
tlberdruck aufrecht erhalt, daB sich der S bei Tempp. ausscheidet, die iiber seinem F. 
liegen. (D. R. P. 457 221 KI. 12i vom 17/4. 1926, aussr. 10/3. 1928. Zus. zu D. R. P.
428 087; C. 1926. II. 286.) " K a u s c h .

Charles Harnist, Frankreieh, Sulfate und Schwefel. Man erhitzt unter Druck eine 
Lsg., die durch Einw. von S02 auf Alkaliverbb. (Hydroxjrde, Carbonate, Sulfide usw.) 
besonders NH4-Verbb. erhalten wird, in Ggw. von W. u, H 2S. (F. P. 633 105 yom 
25/4. 1925, ausg. 21/1. 1928.) K a u s c h .

Albert Fritz Meyerhofer, Schweiz, Zerseizung komplezer Fluorsalze. Man zers.
die komplexen F-Salze (Na2SiF„) allein oder im Gemisch mit andcren Stoffen durch 
Erhitzen, indem man die festen Salze bzw. Gemische im Ofen oder die gasigen Disso- 
ziationsprodd. oder beide in Bewegung liiilt, z. B. yerwendct man Drehófen, die in 
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Zellen untertoilt sind. (F. P. 632 840 vom 22/2. 1927, ausg. 16/1. 1928. D. Priorr. 
12/3., 23/7., 27/7. u. 25/10. 1926.) ' K a u s c h .

Albert Fritz Meyerhofer, Schweiz, Alkaliverbindungen aus Alkalisalzen und Erd- 
alkaliverbindungen. Man behandelt z. B. Alkalisalze mit Ca(OH)2 sehr knrze Zeit bei 
100° u. unter Druek u. trennt die Lsg. vom W., sobald die Rk. śtark nachliiBt. — Ais 
Alkalisalz verwendet man yorzugsweise NaF. (F. P. 632 789 vom 14/4. 1927, ausg. 
14/1. 1928. D. Prior. 19/5. 1926, 9/1. u. 9/2. 1927.) K a u s c h .

I. G-. Farbenindustrie Akt--Ges., Frankfurt a. M., Abscheidung von Plwsphor 
aus solchen enthaltenden Oasen. Die P-Nebel werden mit Fliissigkeitstropfen (W., wss. 
Lsgg., Sauren) bestaubt, so dafj sich P-Emulsionen oder Suspensionen bilden. (F. P. 
632 656 vom 12/4. 1927, ausg. 13/1. 1928.) K a u s c h .

Soc. de Recherches et Exploitations Petroliferes, Paris, Akltie Kohle. Kohle 
wird mit Sauren, Basen oder Salzen in goringer Menge (1—5 Gewiehtsprozent) imprag- 
niert. Das zu verarbeitende C-haltigc Materiał wird in rohem Zustande oder ganz oder 
teilweise verkohlt oder aktiviert verwendet u. kann, wenn es nielit sehon von Natur aus 
zusammengeballt ist, agglomeriert werden. Ais Impragniermittel konnen H3P 0 4, Alliali- 
phosphate, H3B03, Borat, Carbonat, Bisulfat oder Silicat des Na oder NaOH ver- 
wendet werden. Zum Formen des aktiyierten oder rohen Gutes bedient man sich 
eines Bindemittels (Zucker, Sulfitcelluloseablauge, Teer, Destrin usw.). (E. P. 283573 
vom 21/12. 1927, Auszug veroff. 7/3. 1928. Prior. 14/1. 1927.) K a u s c h .

E. Beri, Darmstadt, Aktire Kohle erzeugt man aus in W. 1. oder anderen Saure- 
estem, wie solche z. B. bei der Reinigung von Petroleum u. Kohlenteerprodd.mitH2SO., 
erhalten werden. Man neutralisiort die Ester mit Alkali (KOH, K2C03, K2S) u. ver- 
dampft sie zur Troekne. Das Gemisch wird auf 300—400° erhitzt, um den S u. die 
diesen enthaltenden Verbb., sowie neutrale Ole zu entfernen. Hierauf wird die M. bei 
600—1000°, am besten in Ggw. von 0 2, C02, Dampf usw., aktiyiert. Dann wird die 
so behandelto Kohle in einer Atmosphiire eines Stromes von Verbrennungsgasen, N„ 
oder anderen von 0 2 freien Gasen oder mit W. gekiihlt. Dann wird die Kohle gegebenen- 
falls mit verd. HC1 ausgewaschen u. endlich auf 600—800° in einer wenig oder keinen 
Oz enthaltenden Atmosphiire erhitzt. (E. P. 283 968 vom 20/1. 1928, Auszug veróff. 
14/3. 1928. Prior. 21/1. 1927.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Abscheidung von KoMensaure 
aus solche enthaltenden Oasgemischen mittels ammoniakal. wss. Lsg. Man leitet die 
Gasgemische in mehrere nebeneinander angeordnete Absorptionsturme u. halt mit 
Hilfe einer Pumpe einen Kreislauf der ammoniakal. FI. in jedem Turme aufrecht. Die 
Gase strómen im Gleich- oder Gegenstrom mit der Waschfl. in den Turmen. Ein Teil 
der FI. stromt kontinuierlich von jedom Turnie in den yorhergehenden. (F. P. 632 664 
T o m  12/4. 1927, ausg. 13/1. 1928. D. Prior. 28/5. 1926.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Wasserstoff. CH4 o. dgl. wird
mit Hilfe von Wasserdampf u. Katalysatoren bei erhóhter Temp. (umer 600°) in H2
u. CO„ ubergefuhrt u. C02 durch Absorption bei solcher Temp. (350°) durch die Oxyde 
śeltener Erden (Ceroxyd) abgesehieden. (F. P. 632 861 vom 15/4. 1927, ausg. 17/1. 
1928. D. Prior. 31/7. 1926.) K a u s c h .

Maria Casale-Sacchi, Italien, Gemische von Kohlenoxyd und Wasserstoff aus 
Kohleniuasscrstoffen auCer Methan. Die KW-stoffe werden auf eine Temp. iiber 1000°
in Ggw. yon W. bei einem unter dem atmosphar. liegenden Druek erhitzt. (F. P. 632 660
vom 12/4. 1927, ausg. 13/1. 1928. Ital. Prior. 20/4. 1926.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Alkalinitrałe und Nitro-
sulfonsaure. Man behandelt Alkalichloridlsgg. mit H N 03 oder Stickoxyden u. fiihrt 
zur B. yon Nitrosulfonsaure die dabei ubriggebliebenen Stickoxyde, die mit der HC1 
entweichen, unter Druek (6—20 at) in H2S04 ein. (E. P. 283771 vom 25/4. 1927, 
ausg. 9/2. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Alkalinitrałe. Man laBt
Stickoxyde im Gemisch mit 0 2-enthaltenden Gasen unter erhóhtem Druek (bis zu 
50 at) mit so konz. Alkalichloridlsgg. in Beriihrung kommen, daB sich festes N itrat 
gegebenenfalls beim Abkiihlen abseheidet. (E. P. 283772 vom 29/4. 1927, ausg. 9/2. 
1928.) K a u s c h .

American Cyanamid Co., New York, iibert. von: Guy H. Buchanan, Westfield, 
V. St. A., Natriumcyanid. Die beim Verschmelzen von Kalkstickstoff mit NaCl er
haltenen Erzeugnisse werden in W. gel., filtriert, mittels Na2C03 oder Na2S04 von Ca 
befreit u. die kalkfreie, im wesentlichen NaCl u. NaCN enthaltcndc Lsg. gebrochen
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krystallisiert. Ais erster Anteil wird oin Salzgemiseh erhalten, welches neben NaCl 
etwa 14% NaCN enthalt u. zu weiteren Kalkstiekstoffschmelzen yerwendet wird, ais 
zweiter Anteil ein etwa 47% NaCN enthaltendes Mischsalz, das fiir Metallhartungs- 
zweeke gebraucht wird, u. ais SeliluBerzeugnis ein etwa 92%ig. NaCN. (A. P. 1 660 667 
T o m  8/7. 1924, ausg. 28/2. 1928.) K u h l i n g .

Ferdinand Ricard, Frankreich, Kieselsdure, Calcium- und Alkalisilicate. Man 
stellt CaO durch Brennen von CaC03 im Gemisch mit Kohle bei 800—1000° her, mischt 
den CaO mit einer Lsg. von Na2C03 u. koeht dieses Gemisch so lange, bis NaOH u. 
CaCO, entstanden ist, filtriert letzteres ab, ftigt Si02 in Pulverform zur Lsg. u. kocht. 
Es bildct sieh Na2SiO.„ das man durch Filtration von dem Riickstande (minerał. SiO,) 
trennt. Um reine SiÓ2 herzustellen, leitet man in dio Na2Si03-Lsg. C02 ein bzw. 
zwecks Herst. von CaSi03 mischt man die Lsg. mit Ca(OH)2. (F. P. 632 509 vom 9/4.
1927, ausg. 11/1. 1928.) K a u s c h .

J. Brightmore, Tideswell, Derbyshire, Calciumnitrat. Ein Gemisch von Ca(OH)2
mit VlO (des Gewichts) Kalkspat wird unter Druck in einer geschlossenen Kammer 
der vereinten Wrkg. von auf 900° F. vorerhitzter Luft, iiberhitztem Wasserdampf u. 
eines elektr. Stromes ausgesetzt. (E. P. 283 232 vom 6/7. 1926, ausg. 2/2.
1928.) K a u s c h . 

William Koehler, Clcveland, Ohio, Hochwerliges Magnesiumoxijd. Man gibt
MgCl2, FeCl3, AlCl3 u . dgl. zu einem Gemisch von MgC03 u. CaC03, calciniert das Ge
misch u. entfernt die in W. 1. Prodd. daraus. (A. P. 1 661 043 vom 15/10. 1927, ausg. 
28/2. 1928.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung wasser- und oxyd- 
freier Chloride (MgCl2). Man laBt Oxyde oder solche enthaltende Stoffe in Form einer 
Suspension in einem geschmolzenen Chlorid in einem erhitzten Turm im Gegenstrom 
zu einem aufsteigenden chlorierenden Gase (HC1, C0C12) von oben herabrieseln. (F. P. 
632 503 vom 8/4. 1927, ausg. 11/1. 1928. D. Priorr. 29/5. u. 3/6. 1926.) K a u s o h .

Metallbank und Metallurgische Ges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Tonerde. 
A120 3 wird in zerkleinerter, fiir die elektrolyt. Al-Erzeugung geeigncter Form in einer 
Kryolithschmelze erhalten, indem man das geschmolzene A1203 zerteilt u. sodami durch 
W. oder eine andere FI. rasch abkiihlt. (E. P. 284 131 vom 7/6. 1927, ausg. 16/2. 
1928.) K a u s c h .

George S. Tilley, Berkeley, Californ., Aluminiumchlorid. A12(S04)3 wird in Ggw. 
eines Reduktionsmittels in der Hitze bei nicht iiber 500° mit HCl-Gas behandelt: 
A12(S04)3 +  12 C +  6 HC1 =  2 A1CL,-f 12 CO +  3 H2S. (A. P. 1661100 vom 10/7.
1924, ausg. 28/2. 1928.) " K a u s c h .

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Ges. m. b. H., Berlin, Verfahren zur elektrolytischen 
Aufoxydation von Cersałzlosungen, insbesondere von Ceritsulfallósungen, dad. gek., daB 
der Elektrolyse hoelikonz., z. B. an Ceritsulfat iibersatt. Lsgg. unterworfen werden, 
wobei man zweckmiiBig nach etwa bis zur Halfte fortgeschrittener Aufoxydation der 
Lsg. noch Schwefelsaure zuflieBen laBt. — Z. B. yerwendet man eine iibersatt. wss. 
Ceritsulfatlsg. ais Anodenfl., eine ca. 5%ig. H2S04 ais Kathodenfl. Die Elektroden 
bestehen zweekmaBig aus Pb. Man arbeitet mit Diaphragma u. hiilt die Elektrolyse 
ca. 6 Stdn. bei einer Stromdichte von 1 Amp. auf 100 qcm Anodenfliiche in Gang. 
Nach Fortschreiten der Aufoxydation etwa bis zur Halfte laBt man etwas 5%ig. H2S04 
zuflieBen. Das vorhandene Ce ist nach 6 Stdn. bei sehr befriedigender mittlerer Strom- 
ausbeute zu ca. 99% aufoxydiert. (D. R. P. 431 308 KI. 12m yom 19/1. 1924, ausg. 
1/3. 1928.) S c h a l l .

Imperial Institute, Minerał industry of the british empire and foreign countries: Iodine. 
London: H. M. S. O. 1928. 6 d. net.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
C. Gottfried, Ober die Struktur von Silicaten. Referat iiber die Arbeiten von 

W. L. B r a g g . Er geht von der Ansehauung aus, daB die krystallisierten Silicate ais 
eine dichte Packung von O-Atomen aufzufassen sind, zwischen derien Si- u. Metali- 
atome eingelagert sind. Die meisten Metalle werden wegen ihrer Kleinheit diese 
Packung nur wenig beeinflussen. Es gelingt durch diese Annahme dichtester Kugel- 
packung, die Strukturbilder yieler, besonders hexagonaler Krystalle zu entwerfen. 
(Sprechsaal 61. 57—59. Berlin-Dahlem.) SALMANG.
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W. C. Hansen, Weitere Studien iiber die Verbindmigen des Portlandzements mittels 
lionlgenstrahlen. (Vgl. C. 1 9 2 7 . II. 667.) Es werden Methoden angegeben zur Darst. 
von 5 CaO-3 Al20 3, 3 CaO- Al20 2, 3C a0-S i02, y-2 CaO■ S i02 u. fi-2 CaO- S i0 2. — 
5 CaO- 3 Al20 3 wurde dargestellt durch Sclimelzen einer Mischung von 5 CaC03 -f- 
3A120 3 im elektr. Ofen; das gepulverte Rk.-Prod. wurde nochmals geschmolzen u. 
langsam abgekiihlt. Schmelzpunkt kongruent bei 1455° ±  5°. Brechungsindex
1,608 ±  0,002. U. Mk. wurden gelegentlich Ktirnclien von 3 CaO-A120 3 beobachtet. 
3 CaO ■ Al20 s schmilzt inkongruent bei 1535° ±  5°. Brechungsindex 1,710 ±  0,002. 
Darst.: Ein Gemisch von 3 CaC03 -f-A120 3 wurde im elektr. Ofen auf 1375° ±  10° 
erhitzt, zweimal pulverisiert u. zweimal auf dieselbe Temp. gebracht. Die Temp. 
von 1375° wurde deswegen gewahlt, weil 5 CaO • 3 A1.,03 u. 3Ca0-Al20 3 eine bei 
1395° ±  10° schmelzende eutekt. Mischung bildeli. Von 2 CaO • Si02 existieren drei 
enantiotrope Modifikationen mit den folgenden Konstanten:

Modifikation Krystallsystem
Breehungsindex Achsen- opt. Inversions-
a fi V yerhiiltnis Char. temperatur

y . . . . j

P ----------- {

. .  • • . |

wahrsch. 
monoklin 

rhombiseh oder 
monoklin 

monoklin oder 
triklin

1,642

1,717

1,715

1,645

1,720

1,654

1,735

1,737

2 E  —  52° 

GroB 

n

+

+

y -y  fi 675°

fi-> a  1420°
a schmilzt 

2130°
y-2CaO-SiO, wurde dargestellt durch zweimaliges Erhitzen von 2 CaC03 -(- SiO„ 
im elektr. Ofen bei 1450°. Verss. wurden ferner gemacht, um cc-2Ca0-Si02 her- 
zustellen. In einer Probe von 2 CaO • Si02 waren die Krystalle stark verzwillingt, 
was fur die a-Form charakterist. sein soli. Diese Probe ergab aber dasselbe Pulver- 
diagramm wie nicht verzwillingte ^-Krystalle. Vf. nimmt an, daB die Umwandlung 
a — >- fi so schnełl verlauft, daB es unmoglich ist, die Umwandlung durch Abschrecken 
zu verhindern, u. daB eine a-Form bisher noch nicht dargestellt werden konnte. 
3C a0-S i02 wurde auf drei versehiedene Artcn hergestellt; alle drei Proben erwiesen 
sich durch Pulyeraufnahmcn ais ident. Zum SchluB wurden zwei Gemische von 
CaO, A120 3 u . Si02 auf vier verschiedene Tempp. (1300°, 1350°, 1400° u. 1450°) er
hitzt u. die Rk.-Prodd. rontgenograph. untersueht. Nachgcwiesen konnten auf diese 
Weise werden 3C a0-S i02, y- u. fi-2 CaO• Si02, 3 CaO-A120 3 u. CaO. (Journ. Amer. 
ceram. Soc. 11 . 68—78.) " ‘ " G ottFR IE D .

Rudolf Czerny, Beheizung keramischer Einzeldfen mit Generatorgas von erhohtem 
Hcizwert. Porzellanrundófen lassen sich nicht mit Generatorgas wegen seines geringen 
Heizwertes betreiben. Df.s Gas muB aufgebessert werden, was durch Einfiihrung 
h. Generatorgases in die Zone zwischen Vergasung u. Dest. der Kohle erreicht wird. 
Es werden eingehendo warmewirtschaftliche Bereelmungon auf Grund der Yerwendung 
bóhm. Braunkohle durchgefiihrt. (Sprcchsaal 61. 3—6. 23—24.) SALMANG.

Anton Keller, Bemerlcungen zur Brandkostenberechnung und Raumausnutzung 
im Rundofenbetrieb. (Sprechsaal 61 . 59—62.) S a l m a n g .

Michel-O. Samson, Beitrag zum Studium des glasigen Zustandes und der Aus- 
dehnung der Gldser. Ausdehnung u. Viscositat sind die wichtigsten Eigg. der techn. 
Glaser. Alle Gliiser liaben eine Anomalie der Ausdehnung, die aus alterer Literatur 
eingehend crlauert wird. Es wurden Messungen des linearen Ausdehnungskoeffizienten 
in einem Dilatometer naeh CHEVENARD, des kub. Koeffizienten in einem mit Hg ge- 
fiillten ausgezogenen Róhrelien vorgenommen. Die Transformation der techn. Glaser 
wurde bisher auf eine Umwandlung der darin yorhandenen SiO„ aufgefaBt. Vf. wies 
naeh, daB alle amorphen Kórper, wie Silicoborate, Phosphate, Borate, organ. Glaser, 
Gele u. Salze, wie Na2S20 3 ■ 5 H20, dieselbe Anomalie haben. Diese Transformation 
findet immer bei einer etwa 30° tiefer liegenden Temp. statt, wio diejenigo, bei der ein 
Stab aus dem betreffenden Stoff unter schwachem Druck seine Form verliert. Diese 
Temp. ist der Beginn des Kuhlintervalls, u. entspricht naeh VAUGHAN H. SCOTT 
einer Viscositiit von 1013,7 Poisen. Die Transformation tr itt bei 1012,3 Poisen auf. 
Dadurch ist der Zusammenliang zwischen Viscositat u. Transformation dargetan. Vf. 
diskutiert 3 Erklarungen: 1. Allotrope Transformation bei konstanter Temp., 2. Ano
malie uber ein Temp.-Intervall, ahnlich Arie beim S im geschmolzenen Zustand, 3. all-
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Kcmeine Anderung aller physikal. Eigg., w e  sie bei Zustandsanderungen auftreten. 
Vf. cntschcidet sich fiir die 3. Erklaning, denn bei Abkiihlungs- u. Anheizkurven 
wurden nie Untersohiede beobachtet. Ahnlieh starko Erhohungen des kub. Ausdebnungs- 
koeffizienten sind beim Schmelzen krystallisicrter Korper beobachtet worden. Beim 
Abkiihlen wird also durch eine bestimmte Erhóhung der Viscositat dieselbe Wrkg. 
wie durch Krystallisation erreicht. Der Zustand mit einer solchen oder hóheren Vis- 
cositat wird ais fest amorpher Zustand bezeichnet. Unterhalb des Transformations- 
punktes ist alle Krystallisation unmóglicli. Beim Glycerin war die Krystallisation 
nur in dem MaBe, wie man sich der Transfornmtion naherte, zu erreiohen, hingegen 
bei Na2S20 3-5H 20  tra t sie leicht ein. Durch Erwarmung auf einige Grad oberhalb 
der Transformationstemp. miiBte es gelingen, auch die schwierigste Substanz zur 
Krystallisation zu bringen. Die Theorie erklart auch, daB die Kiihlung bei derselben 
Temp. beginnt., Messungen der spezif. Warmen von Glycerin u. B20 3 ergaben bei Ver- 
wendung desselben Thermometers, daB die Anomalie bei derselben Temp. wie die 
Anomalie der Ausdehnung eintrat. Bei teckn. Glasern lagen keine klaren Verhaltnisse 
vor, bei kunstliehen Glasern traten Maxima bei Yerwendung definierter Verbb. auf. 
Das Gesetz der Additivitat der physikal. Eigg. wird durch diese Beobachtungen weiter 
erschiittert. (Ann. Physiąue 9. 35—127.) SALMANG.

Herbert Schonborn, Beitrage zur. Frage der Konstitution der Gldser. Unterhalb 
der Erweickung werden 2 sich iiberlagcrnde Vorgiinge angenommen, was durch Aus- 
dehnungsmessungen erhartet wird. Der erste Vorgang besteht in einem starkeren Zu- 
sammenhang der einzelnen Bausteine bei Abnahmc der Temp. Zugleich tr itt  Bldg. 
gróBerer Molekiilaggregate ein. Alles das bedingt gróBere Viscositat. Diese Zustande, 
welche die Molekule selbst unberiihrt lassen, sind durch den Wiirmeinhalt bestimmt. 
Unterhalb 300° macht die Gesehwindigkeit der Temp.-Anderung nichts mehr aus. 
Eine zweite Zustandsanderung betrifft den Molekiilbau selbst. Sie ist temperatur- 
abhangig. Durch Abschreekverss. wurde der Verlauf der beiden Vorgange festgelegt. 
Bei schnellem Ubergang zu anderen Tempp. treten Triigheitserscheinungen ein. Trotz 
Ausgleichs aller Spannungen kónnen in verschieden behandelten Glasern Unterschiede 
auftreten. Auch das best gekiihlte Glas muB unterhalb einer bestimmten Temp. ais 
abgesehreckt gelten. Die Verss. -wurden an Boratglasern gemacht, diirften aber auch 
fiir Silicatgliiser gelten. (Sprechsaal 6 1 . 99—101. 117—20.) SALJIANG.

Hugo Hermann, Zur Kenntnis des Schnelzprozesses der Kalk-Natronglaser. Die 
einzelnen Komer des Glasgemenges haben stark abweichendes Yolumen, was eine nn- 
gleichmaBige Sehmelzung bedingt. Zuerst werden diinnfl. u. leicht sclimelzbare bas. 
Gliiser gebildet, welche absinken. Die schwer schmelzbaren sauren Korner bleiben 
zuriick. Bei Kalk-Natronglasern ergibt die Betrachtung des Schmelzvorganges, daB 
wahrscheinlieh Inhomogenitaten von schaumartiger Beschaffenheit zuriickbleiben, 
besonders, wenn die mechan. Bearbeitung des Glases gering ist. Bei der Entstehung 
der Schmelze spielt die Losungstension des Quarzes wahrscheinlieh eine gróBere Bolle 
ais die Diffusion der Basen. Fiir den Verlauf des Schmelzprozesses bei versehiedenen 
Gliisem laBt sich keine allgemein giiltige Theorie aufstellen. (Sprechsaal 61. 6—7. 
'24—27.) S a lm a n g .

H. Lober, Kiihlung und Au.slaugwe.rt chemischer Apparategldser. Kolben und 
Reagensglaser wnrden offen u. geschlossen hiittenmaBig gekiihlt. Die Auslaugewerto 
■wnrden naeh der Oberflaehenprobe von M y l iu s  u . der Griesmethode von F is c h e r - 
T e p o h l  an ein-, zwei- u. drcimal gekiihlten Stiicken bestimmt. Dic Werte sind bis 
zur 5. hydrolyt. Klasse betrachtlich, offen gekuhlte Rohre yerbessern sich mehr ais 
offen gekiihlte Kolben. Geschlossen gekuhlte Gefiifie haben schlechtere Werte. Fiir 
den aus gekiihlten GefaBen gewonnenen Gries ist die Verbesserung gering, aber meBbar. 
Vf. sehlagt vor, die Klassifizierung von Glasern mogliehst nur an ungekiihlten Stiicken 
vorzunehmen. An gekiihlten Glasern sollte nur die Griesmethode veiwendet werden. 
Die zur Normung yorgeschlagene Klassifizierung der bekanntesten chem.-pkysikal. 
Gerate wird kurz besproehen, u. unter Beriicksichtigung yorliegender Untersucliungs- 
ergebnisse eine Anderung vorgeschlagen. (Sprechsaal 61. 160—62. 181—83. Ilmenau, 
Thiir. Landesamt f. MaBe u. Gewichte.) S a l m a n g .

—, Glasformen aus Magnesit und derm Verwendbarkeit beim Apparatebau, sowie 
zur Herstellung von Massenarlikeln. (G las u. A pparat 9 . 51—52.) S a lm aŃG.

—, Vitreosil. Schilderung der Eigg. von geschmolzenem Quarz u. den daraus 
bereiteten GefaBen. (Glas u. Apparat 9. 49—51.) Sa l m a n o .
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M. Mields, Vber die Ursachen der gelben Brennfarbe des Porzellans. Die golbo 
Brennfarbc kann nach der Luftgelb- u. der Rauchgelbtheorie erkliirt -werden. Nach 
crsterer wird das Fe in den osyd. Zustand versetzt, der gelb farbt, nach der zweiten 
kann durch die reduzierende Brennweisc C-Ablagerung u. Sulfidbldg. eintreten. (Sprech- 
aaal 61. 22—23. MeiBen.) S a l m a n g .

— , (jualitatsausbau, Typisierung und Normierung in der Porzellanindustrie. (Sprech- 
saal61. 141—43.) S a l m a n g .

Alexandru I. Braniski, Beitrag zum Studium des chemisclien und technobgischen 
Verhaltens rumanischer Kaoline. Vf. untersucht die versehiedenen ruman. Kaolin- 
vork. auf ihre Zus. u. Verwcrtungsm6glichkeit in der keram. Industrie u. kommt zu 
folgenden Schliissen: Fiir dio Feinkeramik kommen die Tone von Sighistel, Medjidia 
u. Popfalan infolge ihres zu hohen Eisengeh. nicht in Betracht. Der Kaolin von 
Panic ware am ehesten zur Porzellanerzeugung geeignet, wenn man iiber eine zweck- 
maBige Methode yerfiigtc, um ihn von scinem Pyrit zu befreien. Gegeniiber Zettlitzer 
Kaolin besitzen die ruman. Vorkk. eino geringere Plastizitiit, was daher riihrt, daB 
dieselben einen geringcrcn G eh. an Tonsubstanz aufwcisen. Zur PorzeZZa?ibereitung 
konnen dic Kaoline von Parva, Dej u. Raesa benutzt werden. Wie man aus den 
Analysentabcllen ersehen kann, ist keiner der rumiin. Kaoline ais erstklassig an- 
zusprechen. (Bulet. Chim. pura aplicata, Bukarest 29 [1927]. 15—77.) G o t t f r .

Hermann Salmang, Betrachtungen iiber die Ursachen des bildsamen Zustandes 
der Tone. Vf. tr itt  der Auffassung entgcgen, daB die Oberflachenspannung der Fl. die 
Bildsamkeit der M. bedinge. Viscositat derselben ist die einzig wichtige Eig. neben 
der Adhasion von Fl. u. festcm Kórper. An Hand mehrerer Beispielo wird nachgewiesen, 
daB Quellung der Oberflache der Tonkornchen angenommen werden muB. Die dadurch 
entstehende viscose Schicht verklebt die ganze M. (Spreehsaal 61. 115—16. Aachen, 
Techn. Hochsch.) SALMANG.

R. Rieke, Zur Verwendung der Wildstein-Neudorfer „Kapselerde Markę M “ ais 
Rohstoff fiir die Kapselherstellung. Physikal. u. keram. Konstanten. Empfehlung des 
Tons zur Kapselherst. (Spreehsaal 61. 159—60.) S a l m a n g .

Karl Wagner, Die Kittung von Hochspannungsisolatoren. Betriobsvorschriften 
fiir die Kittung mit Portlandzement u. Blei. (Spreehsaal 61. 97—99.) Sa l m a n g .

Carl Naske, Bedingungen fiir die Wirtschaftlichkeit des Gleichstrom-Zementbrenn- 
ofens. Durch Ausnutzung der Klinkerwarme u. der Abgaswarme lassen sich Nutzeffekte 
von 74% erzielen. (Zement 17. 388—90.) S a l m a n g .

Bernward Garre, Die Einwirkung von Bleiozyd auf das ErMrten von Portland- 
zerhent. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 169. 305—08. — C. 1927. II. 726.) Sa l m a n g .

Haegermann, Das Raumgemcht der Portlandzemente. Das Raumgewicht wird 
durch GroBe u. Form des MeBgerates u. die Art des Einbringens beeinflufit. Deshalb 
muB die Messung genormt werden. (Zement 17. 379—85.) S a l m a n g .

Curt Prussing, Che.nische Widerstandsfahigkeit von Zement. Die Vorteile von 
Erzzement gegeniiber anderen Zementen werden hervorgehoben. (Zement 17. 385 
bis 387.) S a l m a n g .

T. N. Mc Vay, Untersuchungen iiber Gipszemente. Gipszemente wurden mit physi
kal. u. mkr. Methoden untersucht. EinfluB von Salzen u. der Anmachemethode. Die 
hohere Fcstigkeit des hoch gebrannten Gipses beruht auf weitgeliender Krystalli- 
sation u. Verwendung von wenig W. Durch Sulfatzusatz kann man Gipse verschiedener 
Dichten erzielen. Kalialaun wirkt be«ser ais Glaubersalz. Je hoher die Calcinierungs- 
temp., desto langsamer yerliiuft das Abbinden. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 9. 107—08 
[nach Univ. of Illinois Engineering Experiment Station April 1927. Bulletin 
N r. 163].) _ Sa l m a n g .

E. Steinhoff, Ilerstellung und Eigenschaften eines neuen feuerfesten Leichtsteines 
aus Cristobałit. Kieselgur mit wenig W. gibt bei starker mecnan. Beanspruchung im 
Kollergang, Knet- oder Mischmaschinen plótzlich eine knetbare u. gieBfahige M., welche 
in Formen gegossen, sich beim Brennen unter allmahlicher Veranderung ihrer Eigg. 
in Cristobałit umwandelt. (Ber. d. Fachausschiisse d. Ver. D. Eisenhiittenleute. Werk- 
stoffausschuB Nr, 95. 1926. 10 S .; Neues Jahrb. Minerał., Geol., Palaont. 1928. I. 
22—23. Ref. S c h n e id e r h ó h n .) E n s z l in .

Bernward Garre, Nichterhdrten von mageren Betonmisćhungen. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 169. 301—04. — C. 1928. I. 1453.) S a l m a n g .

—, Amtliche italienische Vorschriften fiir Bauten aus Beton und Eisenbeton. (Zement 
17. 401—05.) Sa l m a n g .
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R. Rieke, Die Verwendung der Segerkegel zur Konlrolle des Brandes in keramischen 
Ofen. Segerkegel sind kein Ersatz fur MeBinstrumente. Sie sind MeBmittel fur den 
Brand im keram. Ofen. Man sollte sich hiiten, ihren Umfallpunkt in Grad anzugeben. 
(Ber. Dtsch. keram. Ges. 9. 78—83. Charlottenburg.) Sa l m a n g .

H. Kohl und E. KieJfer, Vergleichende TJntersuchung mehrerer Steingutkapsel- 
massen im Laboratorium und Betrieb. 3 Kapselmaśsen von annahernd gleicher Zus. 
wurden griindlich untersucht, um ihre Brauehbarkeit im Betriebe zu priifen. Dio 
Lebensdauer ist in erster Linie von der Bestandigkeit gegen Temp.-Wechsel abhangig. 
Bei gleichem Magerungsmittel -war eine M. mit Kaolin einer M. mit Ton uberlegen. 
Gróbere Schamotte yerursacht liingere Dauer ais feinere Schamotte, senkt aber den 
Erweichungspunkt. (Ber. Dtsch. keram. Ges. 9. 57—69. Vordamm u. Meiningen.) Sa l m .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Saurefesles Futler fiir GefafSe 
wird aus Platton aus geschmolzencm Si hergestellt, dessen groBe Wiirmeleitfahigkeit 
die GefiiBo besonders fiir Operationen, die eine Warmeiibertragung bedingen, ge- 
eignet macht. (E. P. 283 964 vom 20/1. 1928, Auszug yeróff. 14/3. 1928. Prior. 22/1.
1927.) |  K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Wasserfesle Bindemitlel.
Wasserglas wird mit Mischungen von pulverfórmigen Stoffen versetzt, welclie groBo 
Neigung haben, sich mit Alkali zu verbinden, z. B. W 04H2, ZrF6H2, TiF6H2, SnF„H2, 
Si02, Si, Legierungen des Si, SiF4, Al, Kryolith u. dgl. (E. P. 283 471 vom 9/1. 1928,
Auszug veróff. 7/3. 1928. Prior. 8/1. 1927. Zus. zu E. P. 256258.) K u h l i n g .

Warren F. Bleeeker, Boulder, Colorado, Undtirchldssiges Materiał zum Aus- 
fUltem von Rohren, Kandlen, bestehend aus einer Mischung auS geschmolzenem S u. 
chem. widerstandsfahigem Materiał. Man kiihlt zwecks ihrer Herst. das Gemisch unter 
Druek kiinstlich ab, wodurch eine intermolekulare Bewcgung stattfindet u. sich daher 
groBe S-Krystalle nieht bilden konnen. (A. P. 1 660 371 vom 1/4. 1924, ausg. 28/2.
1928.) K a u s c h .

V. M. Goldschmidt, Oslo, und R. Knudsen, Borgestad, Norwegen, Feuerfeste
Baustoffe fiir Ofenteile u. dgl. Man yerwendet 01ivin im Rohzustande in (Juadern oder 
Stiicken oder mahlt ihn zunachsfc u. formt ihn mit oder ohne Zusatz von Bindemitteln, 
wio kolloides Magnesiumsilicat, MgO, Mg(OH)2, Talkum, Ton, bituninosen Stoffen u. dgl., 
(E. P. 283 791 vom 22/6. 1927,'‘ausg. 9/2. 1928.) K u h l in g .

Ernst Murmann, Freudenthal, Schlesien, Trockenlegen feuchter Mauern. Dem 
Putzmórtel wird ein schwcrlósliches Salz des K, yorzugsweise K2S04, oder des Ba, 
yorzugsweise BaC03 zugesetzt, welche sich mit dem in feuehten Mauern stets vor- 
handenen Ca(N03)2 zu CaS04 bzw. CaC03 u. KN03 bzw. Ba(N03)2 umsetzen. Meist 
ebenfalls yorhandenes Mg(N03)2 reagiert in gleichem Sinne. (Oe. P. 108 275 vom 
15/6. 1925, ausg. 10/12. 1927. Tschechoslow. Prior. 9/9. 1924.) K u h l in g .

Ernst Zimmermann Sohn, Solothurn, Sehweiz, Herstdlung eines Reinigungs- 
mittels fiir Mauerwerk aus Naturstein, dad. gek., daB man Schlemmkreide mit konz 
NaOH zu einem Brei anriihrt. — Die mit dem Mittel bestrichenen u. vor dem Trocknen 
mit W. abgewaschenen Natursteine seben naeh dem Trocknen wie frisch gehauen aus. 
(Schwz. P. 124 093 vom 8/3. 1927, ausg. 2/1. 1928.) S c h a l l .

Eduard Donath, Die Chemie des Ziegclmauerwerkes. S tu ttgart: F . Enke 1928. (II, 74 S.)
4°. Aus: Sammlung chem. u. chem.-techn. Vortrage. Bd. 30. M. 6.50.

Reinhold Rieke, Das Porzellan. 2. erw. u. umgearb. Aufl. Leipzig: M. Jilnecke 1928. 
(VII, 163 S.) 8°. = Bibliothek d. gesamten Technik. 369. M. 7.50.

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel: Boden.
—, Die elektrochemische Herstellung von Ammoniumphosplml. tlberblick iiber die 

Fortschritte in der Herst. von Phosphorsaure im elektr. Ofen u. derenUberfiihrung 
in Ammonphosphat. (Techniąue mod. 20- 173.) SlEBERT.

P. Guigues, Guano der Fledermaus. Die Analysc von Fledermausguano im Orient 
ergab folgende Resultate: Feuchtigkeit 19,98°/0, Asche 18,66%, Gesamtstiekstoff 
6,20%, ammoniakal. Stiekstoff 0,033%) F ais P205 1,65%, K ais K20 0,44%. Die 
betrachtlichen Mengen konnen ein ausgezeichnetes Dungemittel liefern. (Buli. Sciences 
pharmacol. 35. 14—15. Beyrouth.) L. JoS E rH Y .
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Anton Florsch, Beilrage zur Wirkung verschiedener Stickstoffdungemitiel zu Gemiise. 
Die Verss. mit verschiedenen Kohlarten u. Tomaten auf kalkreichem, kaliarmen 
Boden zeigen die groCe Bedeutung der kimstlichen Diingung. Besonders wirksam 
enviesen sich Harnstoff-Kali-Phosphor, Kali-Ammonsalpeter, Harnstoff u. Ammon- 
sulfatsalpeter. (Fortschr. d. Landwirtsch. 3. 210—15.) T r e n e l .

Emil Bauer, Ein neues Verfahren zur He.rsldlung von Schlempedunger. Vf. gewinnt 
unter Verwendung von Saturationsfca/fc .bei bestimmten Mischungsverhaltnissen, 
Temp.- u. Konz.-Bedingungcn ein Prod., das infolge seiner Zus. fiir alle Fruchtgattungen 
von ho hem Dungwert ist, das im getroekneten Zustand nicht mehr hygroskop. ist u. 
unbegrenzt haltbar u. streufiihig bleibt. Das Diingemittel enthalt bei 4—6% Feuchtig- 
keit 2—2,3% N., 5—5,4% Kali, 0,6—1% Phosphorsaure, 28—30% CaO ais CaC03 
u. 26—28% organ. Substanz. Durch weiteren Zusatz an Thomasmehl laBt sich der 
Mąngel an Phosphorsaure je nach Bcdarf ersetzen. (Osterr. Chemiker-Ztg. 31. 39.) SlEB.

Walter Mevius, Bedeutung der Reaktion fiir die Wirkung der Ammoniumsahe 
auf das Wachstum von Zea mays. Vorl. Mitt. Vf. zicht aus den Vegetationsverss. mit 

. Zea-mays den SchluB, dafi die NH4-Salze starker Sauren schadlich auf die Pflanzen 
wirken. Der schadliclic EinfluB ist um so groBer, je kleiner die [H 'j der Nahrlsg. ist, 
weil mit steigenden pn-Zahlen die NH3-Tension (bei gleicher NH4Cl-Konz.) zunimmt. 
Je groBer diese ist, um so mehr NH4 dringt in die Zelle ein, das — wie bekannt — die 
die Rk. der Zelle stark ins alkal. Gebiet yerschiebt. Das Umgekehrte gilt bei saurer 
Rk. Deshalb ist die NH4-Aufnahme um .so kleiner, je saurer das Medium ist. Die lang- 
same Wrkg. von NH4-Salzen beruht nach M e w iu s  auf Wachstumsdepression durch die 
geschilderte tox. Wrkg. des aufgenommencn NH4\  (Ztsehr. Pflanzenernahr. Diingung. 
Abt. A. 10. 208—18.) T r e n e l .

E. Blanek, F. Giesecke und H. Keese, Uber die Kaliwirkung eines Gliminer- 
abfallproduktes. Yersuchspflanze Hafer. ■ Die Verss. ergaben, daB das Glimmerabfall- 
prod. zwar eine Wrkg. .ausiibt, die jedoch noch nicht 10% der Wrkg. von K2S04 er- 
reicht. ( Journ. Landwirtsch. 75. 337—42.) T r e n e l .

E. Blanek, F. Giesecke und H. Keese, Beilrage zur Dungewirkung des kiesel- 
sauren Kalkes. Vff. priifen die Wrkg. eines amerikan. Dicalciumsilicats auf einem in 
sehr guter Kultur stehenden Boden an Hafer u. auf einem Gemisch aus diesem Boden 
mit Sand. Die Ergebnisse zeigen, daB die Wrkg. des Kalksilicats nur auf seinem Gchalt 
an Kąlk beruht, weil CaC03, CaO u. CaS04 die gleiche Wrkg. hatten. (Journ. Land
wirtsch. 75. 325—52.) T r e n e l .

Th. Arnd und W. Hoffmann, Die Bestimmung des Reaktionszmtandes von Moor- 
bddeyi. Die Verss. der Vff. betreffen die Anwendung der Chinhydronelektrode auf Moor- 
boden. In 1-n. KCl-Lsg. suspendiert, wurden nach 5 Min. die ,,richtigen“ Werte er
halten, in W. dagegen erst nach etwa 30 Min.; fiir Ausziige wird die Ablesung nach 
5 Min. empfohlen. Je kleiner die [H‘], um so groBer war die Abweichung zwischen 

. Suspensionen u. Filtraten. Da der pn von Moorboden von der ,,Verdiinnung“ abhangt, 
schlagcn Vff. fiir diese Boden das Verhaltnis 1: 10 vor. Trocknung bei 105° war ohne 
EinfluB auf die Rk. Nach 5 Min. Schiitteln war Gleichgewicht zwischen Boden u. FI. 
cingetreten. (Ztsehr. Pflanzenernahr. Diingung. Abt. A. 10. 219—32.) T r e n e l .

P .W .E . Vageler, Kritische Betrachtungen zur Frage der „fossilen" Boden und der 
tropischen Verwitlerung. Krit. Diskussion zur LoB- u. Lateritfrage. Vf. wendet sich 
gegen die Auffassung, daB Laterite stets fossile Bldgg. waren. In den regenreichen 
Tropen liegen Prodd. der Humusverwitterung ohne ausgepragte Trockenperioden auf 
Roterden u. Lateriten, die Vf. ais gleichzeitig gebildet anspricht. Auch die Bldg. von 
LoB findet in unserer Zeit statt, wie Vf. stets in Zentralafrika u. Zentralasien beobachten 
konnte. (Ztsehr. Pflanzenernahr. Diingung. Abt. A. 10. 193—205.) T r e n e l .

N. Prjanischnikow und E. Lukownikow, Uber die Absorplion von Aluminium 
und Eisen durch den Boden. Vff. behandeln einen kiinstlich mit Ca angereicherten 
podsolierten Lehm mit HC1-, A1C13- u. FeCl3-Lsgg. verschiedener Konz. u. bestimmen 
die Menge Ca, die durch die angewandten Lsgg. herausgelóst bzw. verdrangt wird, 
inaBanalyt. nach der Oxalatmethode. Bei gleicher pn „erfolgt die Verdrangung des 
Ca" bedeutend energiseher in Ggw. des A l" '“ . FeCl3 wirkte sehwacher ais A1C13. 
Vff. schlieBen daraus im Sinne K a PPENS, daB in Podsolbóden mit einer Rk. unter 
Ph 5 adsorbiertes Al” ' vorliegt, „gleichberechtigt mit anderen Basen". Es ist 
also in einem solchen Boden kein H ' enthalten. (Ztsehr. Pflanzenernahr. Diingung, 
Abt. A. 10. 232—37.) T r e n e l .
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Max Leyine, J. H. Toulouse und J. H. Buchanan, Der Einflufi von Salzen auf 
die germicide Wirkung von Natriumhydroxyd. (Vgl. C. 1928. I. 934 u. 1303.) In Fort- 
fuhrung friiherer Unterss. wird der EinfluB von Salzen auf das KeimtStungsyermogen 
von NaOH mit besondorer Beriicksichtigung yon NaCl gepriift. Es ergab sich hierbei, 
daB der Zusatz von NaCl, Na2C03 oder Na3P04-12 HtO zu 0,5-n. bzw. 0,25-n. NaOH- 
Lsgg. bei 50 bzw. 60° die Tótungszeit von Bakterien merklich herabsetzt, -wobei die 
Wrkg. gleicher Gewichtsmengen beim NaCl u. Na2C03 ungefahr dieselbe, beim Tri- 
natriumphosphat hingegen geringer ist. Die Steigerung der Konz. der zugefugten 
Salze vermindert die Tótungszeit, aber mit fallender Geschwindigkeit. Zur Erklarung 
der Salzwrkg. wird angenommen, daB das undissoziicrte NaOH das in die Zellen ein- 
dringende wirksame Prinzip vorstelIt. Der Zusatz der Salze kann entwedcr die Konz. 
des undissoziierten NaOH steigern, oder die Losliehkeit des NaOH in der W.-Phase 
herabsetzen, wodurch das NaOH in die bakterielle Phase der Aufschwemmung hinein- 
gedrangt wird (Tabellen u. Kurven). (Ind. engin. Chem. 20. 179—81. Ames Pa.], 
Iowa State Coli.) H e r z o g .

L. Schwarz und w. Deckert, Hygienische Betraclitungen iiber einige Rducher- 
apparate zur Vernichtu?ig tierischer Schddlinge. Gegen die Verwendung von Raucher- 
app., die zur Vernichtung tier. Schadlinge H2S, CS2 oder CO ais wirksame Substanz 
benutzen, im Ereien bestehen bei Einhaltung yon primitiven VorsichtsmaCregeln keine 
hyg. Bedenken; dagegen darf ihre Benutzung in geschlossenen Raumen nur durch 
konzessioniertes Personal erfolgen. Raucherpatronen, die aufierdem noch As ent- 
halten, diirfen nur gegen Giftschein abgegeben u. nur im Freięn gebraucht werden. 
(Ztschr. Hyg., Infekt.-Krankh. 108. 283—91. Hamburg, Staatl, Hygien. Inst., Ab- 
tlg. VI.) S p l it t g e r b e r .

I. F. Fugi, Larven- und Pilzgifte. Unerwiinschte Wirlcunge?i der Bespritzung.
2. Mitt. Es wird darauf aufmerksam gemacht, daB durch die Behandlung der Pflanzen 
mit SchadlingsbelcdmpfungsmUteln unter gewissen Umstanden nicht unerhebliche 
Mengen von Giften (As, Pb, Cu usw.) in die Nahrungsmittel gelangen konnen. (Arch. 
Pharmac. oę Chem. 35 . 99— 101.) W . W o l f f .

E. G. Boerner und F. C. Mer cer, Kupfercarbonat gegen Weizenbrand. Vf. bespricht 
die Vorteile der Verwendung von CuCOs gegen Weizenbrand. Durch Einstauben der 
Saat mit CuC03-Pulver wurden die Sporen rasch getotet. (Chemicals 29- Nr. 7.29.) SlEB.

Charles Brioux und Albert Richart, Die Cyanwasserstoffsdure im Lemolkuclien. 
Giftigkeit gewisser Olkuchen. Fiitterungsverss. mit Kalbern zeigen die hohe Giftig- 
keit von Leinolkuchen mit einem HCN-Geh. zwischen 0,02—0,04%. Die HCN ent
steht durch Hydrotyse des im Lein enthaltenen Glucosids Linamarin, C10H irNOc. 
(Ann. Science agronom. Franęaise 45. 27—41. Stat. agron. de la Seine-Inf.) T r .

E. Blanek, Beitrage zur Beurteilung des Bodendungebediirfnisses an Phosphor- 
saure, auf Crund der Bestimmung der „relativen L osliehkeitder Keimpflanzenmethode 
und des Gefafjdiingungsvcrsuchs. Yers.-Pflanze Hafer. Vf. schlieBt aus seinen ver- 
gleichenden Verss., daB die Best. der relativen Losliehkeit der P20 6 nach L e m m e r - 
m a n n  vor der Methode N e u b a u e r  den Vorzug yerdient. (Journ. Landwirtsch. 

-75. 343—52.) _________________  T r e n e l .

Rhenania-Kunheim Verein Chemischer Fabrieken A. G., Berlin (Erfinder: 
Friedrich Riisberg und Friedrich Klema, Modling b. Wien), Gesonderte Gewinnung 
der sauren Bestandteile der Endgase bei der Gluhphospliatherstellung, 1. dad. gek., daB man 
die Gase, die auBer SiF4 u. HF HC1 oder SO„ oder beide enthalten, mit W. oder Alkali. 
salzlsgg. wascht u. gegebenenfalls das nur noch S02 enthaltende gewaschene Gas 
in bekannter Weise weiterverarbeitet. — 2. dad. gek., daB man das beim Waschen 
der sauren Endgase mit W. erhaltene Gemisch von H 2SiFe, HF u. HC1, gegebenenfalls 
nach Abtrennung von ausgeschiedener SiOa, mit Alkalisalzen, yorzugsweise Alkali- 
chloriden, zweckmaflig in fester Form yersetzt u. hierauf das abgeschiedene Alkali- 
silicofluorid bzw. Fluorid yon der zuriickblcibenden Saure trennt. (D. R. P. 457 271 
K I. 12 i vom 21/10. 1926, ausg. 12/3. 1928.) K a u s c h .

Frans Georg Liljenroth, Schweden, Herstellung loslicher Phosphate. (Teilref. 
nach E. P. 282 619 vgl.'C. 1928. I. 1698.) Nachzutragen ist: Das zur Fallung des 
von der zum AufschluB yerwendeten H2S04 nicht gebundenen Ca dienende Alkali- 
sulfat kann aueh zu Beginn oder, gegebenenfalls in Anteilen wahrend des Aufschlusses 
zugegeben werden. In diesem Falle kommt man mit erheblich geringeren Mengen 
von H2S04 aus, ais wenn man das zunachst nicht an HsS04 gebundene Ca erst aus
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dera F iltrat von dera Beim AufSchluB entstandenen Gips mittels Alkalisulfaten fallt. 
(F. P. 631421 vom 25/3. 1927, ausg. 20/12. 1927. Schwed. Priorr. 23/12. 1926; 
15/2. 1927.) K u h l in g .

F. G. Liljenroth, Stoekholm, Dungemiltel. Lsgg. von Salzen des Mg oder Mg u. 
K enthaltenden Rohstoffen, wie Kieserit, Kainit o. dgl. werden mit iiberschussigem 
NH3 u . C02 behandelt, filtriert u. die Lsg. entweder erhitzt oder mit HN03 versetzt, 
um die C02 u. gegebcnenfalls einen Teil des NH3 auszutreiben. Dem Erzeugnis kónnen 
weitere Mengen von NH4-N03 u. Ammoniuraphosphat oder in HN03 gel. Rohphosphat 
zugesetzt werden, dessen Gehalt an Ca zweckmaBig durch (NH4)2SO,, gefilllt wird. Die 
gegebenenfalls gcfilterte Lsg.wird zur Trockne verdampft. (E. P. 283 558 vom 26/4.
1927, Auszug yeroff. 7/3. 1928. Prior. 15/1. 1927.) K u h l in g .

Emil HaselhoJf und Edwin Blanek, Lehrbuch der Agrikulturchemie. Tl. 2, Berlin: Gebruder
Borntraeger 1928. 4°. 2. Dungemittellehre. Von E. Haselhoff. (V III , 216 S.)
M. 13.50; Subskr.-Pr. M. 12. —.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metali verarbeitung.
A. M. Gaudin, Flotalionskontrolle. Besprechung der Kontrollrkk., wie p^-Messung, 

KorngróBe, Oberflachenspannung, Gehalt des Schlammes an Gelóstem usw. zum Er- 
reichen guter Ausbeuten. (Engin. Mining Journ. 125. 417—19.) E n s z l in .

L. Gazzaniga, Normalisierung der Warmebehandlung iton Stahlen fiir den Flug- 
zeugbau. Vf. schlagt eine Vereinheitlichung der Warmebehandlung von Stahlen, die 
fiir den Flugzeugbau Verwendung finden, vor. Umfangreiche Tabellen im Original. 
(Techniąue mod. 20. 191—94.) S i e b e r t .

Tokujiro Matsushita und Kiyoshi Nagasawa, Ober den Mechanismus des An- 
lassena von Stahlen. Die Unters. der Anderungen der physikal. Eigg. eines geliarteten 
eutektoiden Stahles beim Erwarmen lieBen auf den Kurven des elektr. Widerstandes 
u. der Magnetisierungsintensitiit 3 verschiedene Effekte, auf der Kurve der Langen- 
anderungen nur den ersten u. dritten Effekt beobachten. Der erste Effckt entspricht 
dem Zerfall des a-Martcnsits, der zweite dem des /3-Martcnsits, u. der dritte dem Zu- 
sammentreten des anfangs elementar ausgeschiedenen C mit Fe zu Fe3C. Zu der An- 
sicht, daB der C sich nicht direkt ais Zementit aus dem Martcnsit ausscheidet, sondern 
erst iiber elementaren C, wurden die Verff. durch die Beobachtung der Starkę der 
magnet. Umwandlung des Zementits bei 210° gefiihrt. Diese nimmt bis 400° zu, er- 
reicht dort ein Masimum, um dann wieder abzufallen. Mit der heutigen Auffassung 
des Zementits ais instabilere Phase gegeniiber einem Gemenge von C u. a-Fe steht die 
Ansicht der Vff. im Widerspruch. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ. 16 [1927]. 
901—13.) S c h u l z .

P. Chevenard, Elekl. ische Eigenschaflen der mit Chromzusatz hergeslellten Ferro- 
Nickel-Legierungen. (Vgl. C. 1928. I. 743.) Ais Ergebnis der Unterss., die Fest- 
stellungen iiber den Widerstand u. das thermoelektr. Spannungsvermógen der Cr- 
haltigen Ferro-Nickel-Legicrungen bezweckten, laBt sich sagen, daB die allotrop. 
Umwandlung der Fe-reiehen Ferro-Nickel-Legierungen bei der Erwiirmung von einer 
Zunahmc des Widerstandes begleitet ist, wiihrend man bei der Abkiihluńg die um- 
gekehrte Erscheinung wahrnehmen kann. Der Cr-Zusatz hat die doppelte Wrkg., 
die Temp. der magnet. Umwandlung zu erniedrigen u. die entsprechende Anomalie 
des Widerstandes zu mildern. Der EinfluB des Cr ist wichtig in den Ni-reichen Le- 
gierungen in bezug auf die Erhóhung der Kuryen im Bereich des paramagnet. Zu- 
standes. In diesem Zustand zeigen die Legierungen bei 500 bis 550° eine zweite Um
wandlung, die ihren Ausdruck in einer Verminderung des Koeffizienten des thermo
elektr. Widerstandes findet. Die durchschnittliehe Temp. dieser Anomalie ist un- 
abhangig von der Zus. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 431—33.) K a l p e r s .

R. S. Mc Caffery, Ursache fiir  die verschiedenen Eigenschaflen von Boheisen. Man 
hat wiederholt versucht, das yersehiedenartige Verh. von Roheisen der gleichen chem. 
Zus. zu erklaren. Im Hochofenbetrieb sind die stattfindenden Rkk. zu beriicksichtigen. 
Die Geschwindigkeit dieser Rkk. andert sich mit der Temp. im Ofen, so daB alle Teile 
der Chargen nicht einheitlich an bestimmten Stellen des Ofens die gleichen Rkk. er- 
fahren, da die Bedingungen nicht dio gleichen sind. Diese verschiedenen Rkk. rufen 
auch Yerschiedene Eisen- u. Mangan-Carbide, -Silicide, -Sulfide u. -Phosphide hervor. 
Entsprechend den yersehiedenen Tempp. kann demnach ein Eisen von bestimmten
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Verbb. erzeugt werden, wiihrend man infolge andercr Tempp, ein Eisen mit anderen 
Verbb. erhalten kann, trotzdem die einzelnen Elemente in beiden Eisensorten gleich 
hoch sind. In  dem einen Falle kann das Eisencarbid hoch u. das Mangancarbid niedrig 
sein, in dem anderen das Eisencarbid niedrig u. das Mangancarbid hoch, obwohl der 
C-Geh. an sich in beiden Eisensorten der gleiche ist. Die Eigg. des Roheisens sind 
nicht lediglich von der chem. Zus. abhangig, sondern aueh von den Verbb. der ein- 
elnen Elemente u n te r  sich. (Foundry 56. 174—75. 185.) K a l p e r s .

C. G. Fink und C. L. Mantell, Bolivianische Zinnkonzentratc. V. ISIitt. iiber 
physiko-chemisclie Unlersuóhungen iiber die Mełallurgie des Zinns. (IV. Mitt. vgl. C. 1928.
I. 1803.) Die Red. der Zinnkonzz. mit Al-Pulver naeh dem Thermitverf. liefert gute 
Ergebnisse. Die Rk. mit der Geblaseflamme eingeleitet, verlauft stark exotherm u. 
liefert Ausbeuten bis 96,50%, wobei das Metali sehr sehón zusammenschmilzt u. sich 
unter geeigneten Bedingungen leicht von der Schlacke trennen laBt. Das Verf. kommt 
aber techn. nur fiir Spezialfiille in Betracht, da es etwas teurer ist ais die Red. mit 
Kohle. Die Red. von Sn02 mit anderen Metallen, wie Fe, Pb, Cu u. Bi in geschmolzenem 
Zustand verlief ergebnislos. Der EinfluB von geringen Mengen Fe20 3 u. Bi20 3 auf den
F. des Sn02 ist recht betrachtlich, so wird derselbe yon 1130° fiir reines Sn02 auf 932° 
fiir ein Gemisch aus 94,35% Sn02 u. 5,65% Fe20 3 u. auf 863° fiir ein solches aus 99,01% 
Sn02 u. 0,99% Bi20 3 herabgesetzt. (Engin. Mining Journ. 125. 325—28.) E n s z l i n .

—, Herstellung von Zinnfolie h-euizutage. Die Herst. von Zinnfolien geschieht heute 
nur noch mit Gasofen. Fur die Radioindustrie werden Zinnfolien yon sehr gleichmaCiger 
Dicke (1//) verlangt. Geschichtlicher tlberblick iiber die Zinnfolienindustrie der 
Chinesen. (Engin. Mining Journ. 125. 328.) ENSZLIN.

—, Tantalit-Bergbau in  West-Australien. Der bei Wodgina in einem Pegmatit vor- 
kommende Tanlalit ist sehr rein u. hat einen Gehalt yon 68%  Ta20 5, neben nur 14% 
Nb20 5. (Engin. Mining Journ. 125. 419.) " E n s z l in .

M. v. Schwarz und K. Goldschmidt, Das Kaltwalzen von EisetidraJiten. Es wird 
iiber Verss. berichtet, bei denen an die Stelle des Ziehprozesses der KaltwalzprozeB 
gesetzt wird; ais yorbereitender Arbeitsgang reicht ein sorgfiiltiges Scheuern aus. 
Dabei wurde yon vornherein naeh dem Mehrfachsystem gearbeitet, indem der Draht 
in einer Maschine bis zu 4 Stufen zu durchlaufen hatte. Die urspriingliche Fcstigkeit 
des gegluhten Drahtes erhóht sich naeh einer Querschnittsverminderung von 80% 
von 34 kg/qmm auf 64 kg/qmm beim Ziehen u. auf 91 kg/qmm beim Walzen, so daB 
sie beim gewalzten Draht um etwa 43% hoher ist ais beim gezogenen. Ein weiterer 
Vorteil des Verf. liegt darin, daB der WalzprozeB eine gróBere Auswahl in den Profilen 
zulaBt. SchlieBIich wird noch auf eine Erscheinung, das Asterid, hingewiesen, ein 
spiegelartiger Reflex im Innern des betreffenden Querschnitts. (Zentralblatt Hiitten- 
u. Walzwerke 32. 127—33.) K a l p e r s .

P. Nicolau, Anomalie des Gliihens naeh dem Kaltstrecken von Kupfer und Messing. 
Der Harteyers. mit Kugeln von kleinem Durchmesser unter geringen Lasten stellt 
ein auBerst empfindliches Mittel fiir dio industrielle tłberwachung des Kaltstreckens 
u. des Gliihens dar. Bei den Verss. an Cu u. Messing (67/33) u. 72/28) wurde ein 
Kugeldurchmesser von 1,58 mm bei einer Last yon 10 kg gewahlt. Die die Durch
messer der Eindriicke ais Funktion der Gliihtemp. darstellenden Ivurven zeigen eine 
gekennzeichnete Anomalie in Form eines Minimums der Hartę (groBter Eindruck- 
durchmesser) beim Cu an. Bei den Messingsorten ist die Anomalie nicht so ausgepragt. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 186. 696—99.) K a l p e r s .

Ph. Pothmann, Ober Schweifidrdhte. Die verstandnisvolle Anwendung des jeweils 
geeigneten SchweiBzusatzstoffes ist yon ausschlaggebender Bedeutung fiir die Zukunft 
der SchweiBindustrie. Quadrat. u. ovale Querschnitte des SchweiBdrahtes diirften 
gewisse Vorteile bringen. Die iibliche chem. Analyse ist kein eindeutiges MaB fiir 
die Giite des EisenschweiBdrahtes. Besonders der O-Geh. des Drahtes erscheint 
yon Wichtigkeit. Es werden Zuss. von Eisenschweifidrahten, von SondersehweiB- 
drahten fiir die SchweiBung von weichem Stahl, fiir StahlguB u. zusammengesetzte 
Stahle aufgefiihrt, dann Kupferschweifidrahte u. Drabte fiir Cu-Legierungen. Fiir 
jede SchweiBerei hat sich die Giitepriifung fur SchweiBdrahte ais notwendig heraus- 
gestellt. (SchmelzschweiBung 7. 34—41.) K a l p e r s .

J. L. Anderson, Wirtschaftliches autogenes Schneiden erfordert verstandnisvolle 
Aufsichł. Das Sauerstoff-Acetylenyerf. zum Schneiden von Werkstoffen bietet gegen- 
iiber den friiheren Verff. erhebliche Yorteile. Vf. bespricht die hierzu notwendigen
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Einrichtungen, die Abhiingigkeit der Schneidarbeit von der Geschicklicbkeit des 
Arbeiters u. das Arbeiten nach Schablonen. (Foundry 56. 187—90.) KALPERS.

W. J. Clark, Die Hcrstellung schwercr Kupferguflsliicke. Dio zweckmiiBige An- 
ordnung der Steiger u. vorloronen Kópfe ist im Interesse der Vermeidung von Hohl- 
raumen u. Lunkern von besonderer Wichtigkeit. Einige Beispiele zeigen den EinfluB 
zu klein bemessener verlorener Kópfe, ferner den EinfluB der Atmosphare unmittelbar 
nach dem GieBen, wenn dio Form nicht sofort mit Holzkohle iiberdeckt wird. Dann 
muB die Schmelze stets desosydiert werden, fiir welclien Zweck verschiedene Móglieh- 
keiten vorgeschlagen werden. Bei der Wahl eines Desoxydationsmittels ist auch zu 
beriicksichtigen, ob das GuBstiick spater eine hohe elektr. Leitfahigkeit aufweisen 
soli. In diesem Falle sollte nicht Zn oder P, sondern Si, Mg oder B gewahlt werden. 
(Foundry 56. 181—84.) ' K a l p e r s .

S.Wernick, Korrosionsschulz durch Elektroplaltierung. III. Mitt. Weiterer Beitrag 
zur Bostverhutung. (II. vgl. C. 1927. II. 2348.) Vf. beschreibt die rasche Erzeugung 
dicker Schichten, die Behandlung der Gegenstande nach der Plattierung, die Herst. 
kombinierter tJberzuge u. die Best. des Korrosionswiderstandes der Plattierungen. 
(Ind. Chemist chem. Manufacturer 3  [1927]. 433—36.) SlEBERT.

Kenzo Inamura, Die Wirkung von Wasser, Luft, Sauerstoff und Kohlendioxyd 
auf die Korrosion des Eisens. Korrosionsverss. mit Armco-Eisen ergaben im wesent- 
lichen eine Bestatigung sebon bekannter Feststellungen, wonach in W. ein Rosten 
des Fe nur ointritt, wenn auch 0 2 zugegen ist. CO™ neben 0 2 beschleunigt das Rosten 
im W., CO, ohne gleiehzeitige Anwesenheit von 0 2 wirkt schwacher ais 0 2 allein. 
(Science Reports Tóhoku Imp. Univ. 16 [1927]. 979—86.) S c h u l z .

Kenzo Inamura, Ober die Korrosion von Kupfer und Messing. Korrosionsverss. 
mit Blechen aus Cu, Messing mit 67% Cu u. 33% Zn u. Messing mit 60% Cu u. 40% Zn 
in H20 u . verd.Lsgg. — mcist (HC1, H2SO.„ HN03, KOH, NH.sOH, NaCl,
NH.,C1; Na2C03) — ergaben innerhalb 5 Wochen auBer in den Sauren noch besonaers 
starken Angriff in NaCl u. NH4C1, bei Cu auch in NH4OH. Dic Rangordnung der drei 
gepriiften Metalle beim Angriff durch die yerschiedenen Lsgg. wechselte teilweise sehr. 
(Science Reports Tóhoku Imp. Univ. 16 [1927], 999—1008.) Sc h u l z .

Walther Ritter, Der Einflup verschiedener Wdsscr auf Bchdl/er und Rohre aus 
Kupfer. Vf. tr itt der irrigen Anschauung entgegen, daB Kupfer durch das W. oxydiert 
wurde u. zu Gesundheitsschadigungen AnlaB geben konnte.. Es wird durch Verss. fest- 
gestęllt u. durch Tabellen ersichtlich gemacht, dafi Cu von allen Arten von W. weniger 
gel. wird, ais dies bei Pb oder Fe der Fali ist. Die geringen gel. Mengen von Cu sind 
vollkommen unschadlich. Die Beschaffenheit der Oberflache des Metalls ist von ein- 
schneidender Bedoutung fiir die Intensitat des W.-Angriffes. Je glatter die Oberflache 
ist, desto geringer die Einw. des W. Dieselbe ist in den ersten 3 Stdn. am gróBten, 
wesbalb neue Behalter erst einige Stdn. der Einw. des W. ausgesetzt werden sollten, 
bevor dieselben endgiutig in Gebrauch genommen werden. (Apparatebau 40. 57 
bis 58.) _ " SCHWARZKOPł’.

Kenzó Inamura, Einrichtung zur Korrosionsprufung von Metallen mitlels der 
Thermpwaage. Vf. beschreibt eine Einrichtung zur kontinuierlichen Verfolgung des 
Korrosionsvorganges von Jletallen in W. u. Lsgg. durch laufende Gewichtskontrolle 
mittels der Thermowaage von H o n d a , eine Art Federwaage mit Spiegelablesung (Science 
Reports Tóhoku Imp. TJniv. 4 [1915]. 97). Gepriift wurde ein Stahl mit 0,45% C in W. 
u. Lsgg. von NaCl, Na2C03, NaHC03, ŃaN03, Na2S04 u. KOH yerschiedener Konzz. 
boi 45°. In Na2CÓ3- u. NaHC03-Lsgg. bildeten sich festhaftende Korrosionsprodd., 
die eine Gewichtszunahme verursachten; die iibrigen Lsgg. bildeten leicht abfallendes 
Hydroxyd u. ergaben dauernde Gewichtsabnahmen, die in Zahlentafeln u. Kurven 
mitgeteilt werden. Sauren ergaben Storungen des Vers. infolge der Wrkg. der an- 
haftenden Gasblasen. (Science Reports Tóhoku Imp. Univ, 16 [1927]. 987 bis 
997.) _________________  S c h u l z .

Metal & Thermit Corp., New York, iibert. von: Karl Muller, Essen, Ferroćhrom. 
(A. P. 1 511628 vom 29/8. 1921, ausg. 14/10. 1924. — C. 1921. II. 312 [E. P. 
152990].] _ K u h l in g .

National Malleable and Steel Castings Co., Cleveland, iibort. von: Harry 
A. Schwartz, Cleveland Heights, V. St. A., Schmiedbares Gufieisen. Dem schadlichen 
EinfluB, welchen vorhandener Schwefel u.- dgl. besonders wahrend des Gluhens aiis- 
iibt, wird durch Zusatz von Ce in mindestens der dem Schwefel aquivalenten Menge
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zu dem geschmolzenen Metali begegnet. (A. P. 1 660 398 vom 22/10. 1926, ausg.

Electro Metallurgical Co., West Virginia, iibert. von: Frederiek M. Becket,
New York, Zirkon-Manganstahl. Stśihle, weleho ungefahr 1—2% Mn u. weniger ais 
l °/0 C enthalten, werden mit 0,15—0,5% Zr in der Weise legiert, da(3 man dem ge- 
schmolzenen Stahl das Zr, zweekmaBig in Form yon ZrSi, zufiigt. Hilrte u. Festigkeit 
der Stśihle werden yerbessert. (A. P. 1 660 409 vom 9/7. 1926, ausg. 28/2.
1928.) K u h l in g .

Alloy Steel Corp., iibert. von: Gilmore N. Herman, Chicago, Stahl fiir Prage- 
u. dgl. -zwecke. Stahllogierungen, weleho 0,25—2,25% Cr, 0,2—1,5% Mo u. mehr ais 
1% Ni enthalten, werden geschmolzen, erstarren gelassen, aber nur soweit abgekuhlt, 
daB dio Oberflaehe der Stiicke noch eine Temp. von etwa 550° besitzt, wieder auf 1000 
bi3 1250° erhitzt, gehammert, wieder auf 700—950° erhitzt u. langsam abgekuhlt. 
(A. P. 1660 790 vom 27/5. 1926, aus. 28/2. 1928.) K u h l i n g .

Soc. an. Fonderia Milanese di Aćciaio, Mailand, Stahlbereitung. Fe, Stahl oder 
Eisenabfall werden in einem oder mehreren Kuppelofen geschmolzen u. die Sehmelze 
in einen elektr. Ofen iibcrgefiihrt, in welchem sie in ublicher Weise weiter bearbeitet 
wird. ZweekmaBig ist jeder Kuppelofen mit einer Melirzahl von elektr. Ofen yerbunden, 
welche abwechselnd in Betrieb genommen, aber mittels Umsehalter von e i n e r  Strom- 
ąuelle aus bedient werden. (E. P. 283 489 yom 10/1. 1928, Auszug yeroff. 7/3. 1928. 
Prior. 10/1. 1927.) K u h l i n g .

Rich Tool Co., iibert. yon: Robert Jardine, Chicago, Stahllegierungen fur Veniih 
von Ezplosionsmotoren. Die Legierungen enthalten neben Fe 1—1,2% C, 13—15% Cr, 
5—7% W, 0,8—1% Mo, 2—2,5% Si, 0,4—0,6% Mn u. bis je 0,035% P u. Schwefel. 
Die Legierungen sind sehr bestandig gegen holie Tempp. (A. P. 1 660 925 vom 3/1. 
1922, ausg. 28/2. 1928.) K u h l in g .

J. Stone & Co., Ltd. und H. J. Maybrey, London, Behandlung von Aluminium-,
besonders Aluminiumsiliciumlegierungen. Die zu behandelnden Legierungen werden in 
Beriihrung gebracht mit einer in esotherm. Rk. befindlichen, borhaltigen Mischung, 
z. B. einer Misehung von Aluminiumpulver, Boras u. KC103, Ba02 u. Mn02. Bei Mit- 
yerwendung von Mn02 geht Mn in dio Legierung iiber. (E. P. 283 760 vom 26/2. 1927,

Sociedad Minera ,,Cuprum“ , Valparaiso, Chile, Einrichtung zur Behandlung von 
Erzen und sonsligen metallurgischen Pradukten, insbesondcre blei- und silberhaltigen 
Erzen, mit grofien, Chlorverbindmigen enthaltenden Flilssigkeitsmengen, dad. gek., daB 
ein Umlaufapp. fiir FI. u. feste Stoffe, in welchen standig FI. u. feste Stoffe geliefert 
werden, unmittelbar mit einem Klarapp. in Verb. steht, aus welchem die FI. ihro festen 
Bestandfceile an den Umlaufapp. abgibt, wahrend aus dem Klarapp. die geklarte FI. 
in mit Schwermetallen, wie Cu u. Fe, yersehene Absitzkammern tiberstromt, wo die 
Metalle, wie Ag u. Pb, zur Fallung gelangen, u. dio regonerierte Laugungsfl. wieder 
in den Umlaufapp. zuriickgelangt. — Es werden hóchste Laugungswrkgg. erreicht. 
(D. R. P. 448148 K I. 40a vom 7/12. 1924, ausg. 12/3. 1928.) K u h l in g .

Fritz Tutzschke, Leipzig-Schonefeld, Atzen von Druckplatten. Aus Al oder Le
gierungen des Al bestehende Druckplatten werden mit wss. Lsgg. behandelt, welche 
Ca(N03)2 u. KHjPO,, enthalten. (A. P. 1 660 366 yom 17/2. 1927, ausg. 28/2. 1928.
D. Prior? 22/2. 1926.) K u h l i n g .

Jose! Rieder, Berlin-Steglitz, Erzeugung von Atz- und Niedersćhlagsmustem auf 
elektrohjtischem Wege, 1. dad. gek., daB mittels elast. Stempel o. dgl. auf Metallflachen 
ein Mittel aufgetragen wird, das ohne durchflieBenden elektr. Strom keine oder eino 
nur schwache Wrkg. auf das Untergrundmetall ausiibt, u. daB alsdann die so vor- 
bereiteten Waren entweder ais Anodę oder Kathodo der Einw. des elektr. Stromes in 
einem geeigneten Elektrolyten ausgesetzt werden, welcher die nieht uberzogejien Teile 
der zu bemusternden Flachę bei der Elektrolyse nieht angreift oder yerandert. —
2. dad. gek., daB zum Stempeln ein sehr hygroskop. Mittel, wie in wenig W. gel. FeCl3, 
in Verb. mit Kolloiden, wie Traganth, benutzt u. die gestempelte Ware zu einem alka). 
Elektrolyten, wio KOH, ais Anodę der Stromwrkg. ausgesetzt wird. — Das Verf. dient 
yorzugsweise zum Stempeln yon Stahlwaren. (D. R. P. 457 333 KI. 48a vom 15/8.
1926, ausg. 13/3. 1928.) K u h l i n g .

Parker Rust-Proof Co., Detroit, Mich., iibert. von: Hobart H. Willard, Ann 
Arbor, und Matthew Green, Detroit, Rostschutzmittel, bestehend aus einer gepolyerten 
oder gekórnten Substanz, dereń Hauptantcil saures Manganphosphat u. gegebenen-

28/2. 1928.) K u h l in g .

ausg. 9/2. 1928.) K u h l i n g .
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falls saures Eisenphospliat ist, wobei ein betracbtliober Anteil des Eisenphospliats in 
W. oder in verd. H3P 0 4 unl. ist. Man lóst z. B. Mn u. Fe in uberschiissiger H3PO.,, 
krystallisiert die sauren Phosphate aus u. troeknet die Krystalle unter oxyd. Be- 
dingungon. (A. P. 1 660 661 vom 10/5. 1926, ausg. 28/2. 1928.) K a u s c h .

X. Farben; Farberei; Druekerei.
A. Chaplet, Bas WascJten im Dampf. Vf. bespriebt die gesehichtliche Entw. des 

, Waschens im Dampf u. der dazu yerwandten Kessel, die Vorbereitung der Wasehe, 
die Herst. der Waschlauge, das Einweiehen, das Dampfen, das Spiilen u. das Fertig- 
maehen der Wasehe. (Rev. gen. Teinture, Impression, Blanehiment, Appret. 5. 251 
bis 257. 517—19. 657—65.) B r a u n s .

L. Voigt, Farben von Viscoseseide. Das Farben mit bas. Farbstoffen, auch unter 
Mitverwendung von Katanol W, das Nachbehandeln mit Auxanin B, das Farben mit 
substantiven, Diazo-, S-, Naphthoł AS- u. Indanthrenfarbstoffen ist behandelt. (Ztschr. 
ges. Textilind. 31. 149—50.) S u v e r N.

Georg Rudolph, Farben seidener Stuckwaren mit Saurefarbstoffen. Zur Erzielung 
guter Egalitat, besonders bei Tussahseide, wird das Farben unter Mitverwendung von 
Marseillerseife u. Na2S04 ohne Saure empfohlen. (Kunstseide 10. 118—19.) SuvE R N .

G., Bas Felten, Waschen und Walken von Kunstwolle unter Mitverwendung ton
Leonii. L e o n i i  L E  dient ais Schmdlzmittel u. zeichnet sich durch besonders starkę 
u. nachhaltige Netzwrkg. aus. L e o n i i  S B  wirkt auch in saueren Flotten noch 
gut emulgierend. (Ztschr. ges. Textilind. 31. 32—34.) H e l l e r .

R. S. Horsfall, B it Farbstoffindustrie. Fortschritte 1927. (Ind. Chemist. chem. 
Manufacturer 4. 11—12.) HELLER.

H. Braidy, Bas Titanweip. 'Nach einem kurzeń t)berblick iiber die Geschichte
des TitanweiBes, bespricht Vf. die Ausgangsmaterialien zur techn. Herst. desselben, 
die Eigg. des Titans u. seiner Verbb. u. die verscliiedenen Verff. zum AufsehluB der 
Titanmineralien, wie mit H2S04, mit Cl, mit N, durch Alkalischmelze u. nach F. P. 
566 890, 1923, die techn. Herst. des TitanweiBes, seine physikal., chem. u. physiolog. 
Eigg. u. seine Verwendung. (Ind. chimiąue & Rev. gćn. Matieres colorantes Tein
ture etc. 14. 105—06. 242—45. 290—95. 486—91. 539—42.) B r a u n s .

—, Aluminiumpuher und seine Verwendung in der Malerei. t)berblick iiber die 
Herst. von j4Z-Pulver u. dessen techn. Anwendung. (Techniąue mod. 20. 205 bis 
206.) SlEBERT.

H. Johnson undP. Staub, Ein in Vorschlag gebrachter neuer Farbstoff fiir Nahrungs- 
miltel. Es wird das Echtgriiń F.C.F, die p-Oxybenzaldehyd-o-sulfosdure, ais neuer 
griiner Farbstoff fiir Nahrungsmittel in Vorschlag gebracht. p-Nitrotoluol-o-sulfo- 
siiurc wird mit alkal. Hypochloritlsg. zum entsprechenden Stilben oxydiert, dieses 
durch alkal. Permanganatlsg. in den entsprechenden Aldehyd iibergefiihrt, die Nitro- 
gruppe durch Ferrocarbonat zur Aminogruppo reduziert u. die Aminoverb. durch 
Diazotierung in die p-Oxybenzaldehyd-o-sulfosaure verwandelt. (Ind. engin. Chem. 19
[1927], 497—98. St. Louis [Mo.], Farblabor. der Warner Jenkinson Co.) B r a u n s .

Wm. D. Appel, Eine Methode zur Messung der Farbę von Textilien. Das zu unter- 
suchende farbigo Gewebe u. eine weiBe Vergleichsoberflache (frisch mit Mg O uber- 
zogenes Mattporzellan) werden mit einer Hg-Bogenlampe, die intensive Strahlung 
bei 405, 435,8, 546,1 u. 578 fi/-i aussendet, beleuchtet u. die relativen Helligkeiten 
unter Benutzimg von Farbfiltern, die nur eine dieser Wellenlangen durchlassen, mittels 
eines M ARTENSschen Photometers verglichen. Bei Anwendung einer Gliihlampe 
u. passenden Filtern konnen auch noch Messungen bei 501, 650 u. 703 ausgefiihrt 
werden. Um zu vermeiden, daB man infolge von Oberflacheneffekten je nach der 
Beobachtungs- u. Bcleuchtungsrichtung verschiedene Resultate erhalt, rotiert die 
Probe wahrend der Messung. Vf. hat nacli seiner Methode die Beziehung zwischen 
der angewandten Farbstoff menge u. der Farbo der gefarbten Faser, die Wrkg. des 
Waschens u. den EinfluB des Lichts yerfolgt. Biazin-Schwarz V war viel wasch- 
fester ais Wollviolett 4BN  u. dieses viel waschfester ais Alphazurin A ; Ciba Blau 
wurde prakt. nicht veriindert. Erythrosin reflektiert nach 6-std. Belichtung mit 
Sonnenlicht bei 435,8 pifi weniger, bei 578 /ifi mehr ais urspriinglich, nach 12-std. 
Belichtung ist die Reflektion bei 435,8 np. hóher ais vorher. (Amer. Dyestuff Reporter 
17. 49—54. U. S. Bureau of Standards.) K r u g e r .
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A. V. Blom, Ein Schnellpriifapparal fiir Anstriche. Dio Anordnung bei diesem 
aueh zur wissenschaftiichen Erforschung anstrichtechn. Probleme brauchbaren um- 
laufenden App. ist so getroffen, daB wahrend eines Umlaufes die verschiedenen 
Einfliisse etwa so aufeinanderfolgen, wie in der Natur. Die Hauptbeanspruchung 
geschieht durch Wechsel von Regen, Trockenheit, Warnie u. Kalte. Eine Uviol- 
u. Solluxlampe besorgen die Bestrahlung, Berieselungsvorrichtungen zeigen den 
EinfluB der Feuchtigkeit. In einen Heizraum konnen korrodierende Gase eingeleitet 
werden. (Chem. Eabrik 1928. 102—03. Ziirich, Materialpriifungsamt.) B l o c h .

Raoul Falandrin, Aude, Erankreich, Miltel zum Bleiclien von Stroh. Es besteht 
aus einer Mischung von S02 u. einem sauren Salz, wie Sulfat, Oxalat usw. (F. P. 
618007 vom 22/6. 1926, ausg. 2/3. 1927.) F r a n z .

Raymond R. Ross, Milwaukee, Wisconsin, V. St. A., Farbeverfaliren. Man taucht 
ein Gewebe, insbesondere Florgewebe, wie Pliisch, in W., indem man das Gewebe an 
einem bestimmten Mittelpunkt halt, wringt unter Festhalten des Mittelpunktcs aus 
u. taucht das Gewebe in diesem Zustand in die Farbflotte; das Verf. kann mit anderen 
Farbstoffen wiederholt werden. (A. P. 1655 973 vom 15/6. 1927, ausg. 10/1.
1928.) F r a n z .

Teinturerie de la Rize, Rhóne, Frankreich, SchlicMen von Faserstoffen. Man 
bringt die zu schlichtende Faser in ein geschlossenes Gefafi, eyakuiert u. laBt dann 
die Schlichtelsg. aufsteigen. Nach dem Abziehen der Schlichtelsg. behandelt man 
die Faser mit warmer, ozonhaltiger Luft. Das Verf. verlauft sehr rasch u. liefert 
eine gleichmaBig geschlichtete Faser. (F. P. 618 284 vom 1/7. 1926, ausg. 7/3. 
1927.) F r a n z .

Henry Flory, Hawthorn, New Jersey, V. St. A., Erzeugung von Brokatmustem. 
Florgewebe, wie Pliisch, Velvet, mit einem Grundgewebe aus Baumwolle u. wollencr 
Polfaser werden mit einer Mischung aus 60 Teilen einer 15°/0ig. NaOH, 1 Teil einer 
15%ig. H2S04 u . 140 Teilen 10°/oig. Gummi arabicumlsg. bedruekt, 30 Minuten ge- 
dampft, getroeknet u. die zerstórte Polfaser entfernt. (A. P. 1 655 414 vom 9/10.
1925, ausg. 10/1. 1928.) F r a n z .

Soeiete Alther & Guex und Walter Hugentobler, Schweiz, Bedrucken von
Gewebe mit Pigmentfarbstoffen. Man yermischt den Pigmentfarbśtoff, Cadmiumgelb, 
mit Leinól u. verd. mit Terpentinol oder Glycerin u. bedruekt das Gewebe mit dieser 
Mischung.^ (F. P. 570093 vom 2/11. 1922, ausg. 23/4. 1924.) F r a n z .

Officine Meccaniche „Italia“, Italien, Mustem von Śamt oder tihnlichen Oe- 
iceben. Man bringt auf das Gewebe durch eine Schablone eine Klebschicht auf u. 
bestreut nach dem Entfernen der Schablone mit Metallpulver, Farbpulver; der t)bor- 
schuB wird nach dem Trocknen durch Biirsten entfernt. (F. P. 614 969 vom 17/4.
1926, au sg . 27/12. 1926.) F r a n z .

Helena S. Sadtler, Erdenheim, Pennsylvan,, Aufdruck von Zeichen auf Geicebe
o. dgl. Man stellt eine Oberflachenlage von losen Teilchen von z. B. hellgefarbtem 
Materiał (Talk, Starkę) auf dem Gewebe her u. bringt dann das Zeichen (schmelzbare 
Marken) darauf durch Hitze u. Druck an. (A. P. 1 660 495 vom 3/2. 1927, auss. 
28/2. 1928.) K a u s c h .

Dutchess Bleachery, Inc., New York, ubert. von; Merlin E. Tice, Wappingers 
Falls, New York, V. St. A., Farben von Stiickware mit Kiipenfarbstoffen. Man geht mit 
dem Stiick durch eine Hydrosulfitkupe von soloher Zus., daB eine Oxydation des 
Kiipenfarbstoffes in der Ktipe nicht eintreten kann, dann geht man in ein zweites Bad, 
mit einem geringeren Gehalt an reduziertem Farbstoff, kiihlt das Gewebe, geht durch 
W. u. hierauf durch cin Bad, das nur das Reduktionsmittel gel. enthalt, oxydiert u. 
wascht. Man erreicht ein besseres Durchfarben des Stuckes u. vermeidet Flecken- 
bildung. (A. P. 1 652 649 vom 28/2. 1925, ausg. 13/12. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Azofarb- 
stoffen. Man vereinigt diazotierte Dialkylphenosafranine mit einem Kresol, z. B. 
Didihylphenosafranin mit p-Iiresol, die Farbstoffo dienen zur Herst. von schwarzen 
Kopierfarben. (E. P. 283777 vom 24/5. 1927, ausg. 9/2. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Azofarbstoffen 
Man sulfoniert die durch Kuppeln von diazotiertem o-Nitroarylaminen mit Acetessig- 
saurearyliden erhaltlichen Monoazofarbstoffe oder man yereinigt die diazotierten 
o-Nitroarylamino mit einer Sulfonsauro eines Acetessigsaurearylides. Die Farbstoffe 
farben Wolle in klaren licht- u. walkechten gelben Tónen; die aus ihnen hergestellten
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Lacko geben lieht- u. wasserechte Leimfarben. Der Monoazofarbstoff aus diazotierteni 
3-Nitro-4-toluidin u. Acetessig-o-chloranilid wird mittcls Schwefelsauremonohydrat 
sulfoniert, der Farbatoff liefert griinstichiggelbe Lacke. Der Farbatoff aus diazotierteni
3-Nitro-4-toluidin u. Acelessig-o-anisidid wird mit Chlorsulfonsaure sulfoniert, der Farb-
stoff fiirbt Wolle rotstichiggelb. (E. P. 283 897 vom 17/1. 1928, Auszug veróff. 14/3.
1928. Prior. 19/1. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Monoazofarbstoffe. Man ver- 
einigt 2,3-Oxynaphthoesaurearylamide mit den Diazoverbb. von solcben Substitutions-. 
prodd. des asymm. m-Xylidins, die eine zwei te Aminogruppe in m-Stellung zur ersten 
enthalten, bei der ein oder beide H-Atome durch Alkyl, Aralkyl, Benzoyl, substituierte 
Benzoyl- oder Arylsulfosauregruppen ersetzt sind. Die Farbstoffe kónnen iji Substanz 
oder auf der Faser erzeugt werden. Man trankt Baumwolle mit dem i-  oder 2-Naphthalid 
der 2,3-Oxynaphthoesdure u. entwickelt mit einer Lsg. von diazotierteni Benzoylamino- 
asymm.-m-xylidin, (NH2: CH3: CH3: NH>CO-CcH5 =  1: 2: 4: 5); man erhalt blau- 
rote Farbung. Das entsprechende Methylbenzoylamino-asymm.-m-xylidin gibt mit dem 
5-Clilor-2-toluidid der 2,3-Oxynaphthoesdure ahnliche blaurote Farbungen, mit Dichłor- 
benzoylamino-assym.-m-xylidin erhalt man ein etwas gelberes blaustiehiges Bot. Di- 
azotiertes MethylioluolsiUfamino-asymm.-m-xylidin gibt mit dem m-Nitranilid der 
2,3-Oxynaphthoesaure ein blaustiehiges Rot. (E. P. 284 247 vom 25/1. 1928, Auszug 
veróff. 21/3. 1928. Prior. 25/1. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Anthracliinon- 
farbstoffen. Man laBt Athylendiamin auf Oxyanthrachinone einwirken. Beim Ein- 
tragen von Chinizarih in Athylendiaminhydrat scheiden sich zunachst Krystalle einer 
salzartigen Verb. ab, die beim Erwarmen in die neue Verb. ubergehen. Sobald kein 
Chinizarin mehr naehweisbar ist, wird verd., filtriert u. nach dem Waschen mit HCI 
u. W. umkrystallisiert. In ahnlicher Weise stellt man die Verbb. aus Purpurin u.
1,2,4, S, S- Pentaoxyanthrachinon u. 1,4,8-Trioxyanihra.cliinon m it Athylendiaminhydrat her. 
Einigo der Farbstoffe farben CeUuloseacetatseide. (E. P. 284 242 vom 24/1. 1928, Aus
zug yeróff. 21/3. 1928. Prior. 25/1. 1927.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Thimndigofarbsloffe. Man 
kondensiert Arylthioglykolsauren mit o-Diketonen, wie Acenaphthenchinon oder Isatin 
oder ihren Homologen oder Substitutionsprodd. oder a-Derivaten in Ggw. von P20 s 
u. zur Verhinderung des Zusammenballens unter Zusatz eines Dispersionsmittels. Man 
kondensiert in Chlorbenzol oder Dichlorbenzol in Ggw. von P 20 5 1-Chlornaphthalin- 
2-thioglykolstiure mit Isatin, Naphthalin-2-thioglykolsaure mit 5,7-bibromisatin, 6-Methyl-
4-chlorphenylthioglykolsaure u. Acenaphthenchinon. An Stelle der freien Thioglykol-
siiuren kann man die Salze dieser Sauren yerwenden. (E. P. 284 288 vom 25/1. 1928, 
Auszug yeróff. 21/3.. 1928. Prior. 27/1. 1927.) F r a n z .

Viscose Development Co., Ltd., Bromley, Kent, Winsor & Newton, Ltd., 
London, łind C. F. CroFS, London, England, Herstellung eines Malgrundes fiir Kiinstler 
usw. Man i i b e r z i e h t  ein Gewebe aus Cellulosefaser m i t  Cellulosefaser, d i e  teils a i s  s o l e h e ,  
teils i n  Form von Viscose a u f g e b r a c h t  wird. Man klebt FlieBpapier m i t  H i l f e  v o n  Viseose 
auf e i n  Cellulosegewebe. Oder m a n  Y e r r i i h r t  Zellstoff mit Viscose u. t r a g t  d i e s e  Mischung 
a u f  d a s  Gewbe a u f ;  d i e  Viscose w i r d  d a n n  i n  Cellulose i i b e r g e f i i h r t .  (E. P. 284 363 
vom 26/8. 1926, ausg. 23/2. 1928.) F r a n z .

Hubert Bogaerts, Berlin-Halensee, OlgemOlde. Man gieBt eine M. aus Baryt, 
Kreide, Kartoffelmehl, Glycerin u. eine Emulsion von Ricinusól auf eine polierte Flaehe, 
preBt Kanevas in die Lage, trocknet diese, zieht letztere mit dem Kanevas Yon der 
Unterlage ab, bedruckt die Lage u. bossiert diese, ohne den Abdruck anzufeuchten. 
(A. P. 1 660 593 Yom 17/3. 1927, ausg. 28/2. 1928. D. Prior. 7/2. 1927.) K aUSCH.

XII. Kautscłmk; Guttapereha; Balata.
Sidney A. Brazier, Die Kautschukindustrie im Jahre 1927. Dbersicht iiber die 

engl. Literatur nebst Produktionszahlen. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 4. 
I j —15.) H e l l e r .

Harold Gray, Schutzfarben mit Kautschuk. Es. wird iiber Schutzfarben aus Kaut
schuk berichtet, welche besonders gute Haltbarkeit auf Metallen, guten Widerstand 
gegen Sauren u. Alkalien sowie zerstórende Gase u. Chemikalien aufweisen, gleich- 
zeitig aber eine geringe Durchlassigkeit fiir Feuchtigkeit u. hinreichende Elastizitat 
aufweisen. Ais Grundstoffe dieser Farben werden die Y o n  F i s h e r  liergestellten
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Kautschuk-KW-stoffderiw., die unter dem Namcn ,,Thermoprene“ bekannt sind, 
angewandt. Diese Substanzen liaben den Vorteil, daB sie noeh in 10—20°/oig. Lsgg. 
mit Pinseln gut aufstreiehbar sind. (Ind. engin. Chem. 20 . 156— 58.) H a u s e r .

St. Reiner, Uber die Verteilung der Fiillstoffe in der Chimmimischung. Vf. stellt 
an Hand eingehender Analysen an mastizierten Gummimischungen fest, daB die Fiill- 
stoffverteilung in ein u. demsolben Feli Schwankungen bis zu 10%  unterliegt. Durch 
nochmaliges Vorwarmen u. Ausziehen einer diinnen Italanderplatte wird die Ver- 
teilung besser. Latexmischungen, welche auf Walzen getrocknet wurden, zeigen weit- 
gehende Homogenitat, die von aus benzingelósten Mischungen erhaltenen Fiknen 
noeh iibertroffen wird. Die Verteilung des S in einer einfachen S-Crepemiscliung wurde 
ebenfalls ais mangelhaft befunden. Vf. kommt daher zu dem SchluB, daB man Analysen- 
ergebnisse von Kautsehukmischungen nur ais Naherungswertc ansehen darf, (Gummi- 
Ztg. 42 . 1359— 60.) H a u s e r .

Rudolf Ditmar und Gustav Ballog, Vergleicliende Studie zwischen den Zusdtzen 
Zinkozyd, Lithopone, Zinksulfid und Titamdure in „dunnwandigen Schwefelchlorur- 
vułkanisaten“. Auf Grund der Feststellung, daB man zu dunnwandigen Kaltvulkani- 
saten nicht mehr ais 8%  kolloide Zusatze, auf Gummi berechnet, anwenden kann, 
um einwandfreie Waren zu erhalten, wurde eine Serie von Verss. mit Zinkoxyd, Litho
pone, Zinksulfud u. Titanoxyd vorgenommen. Es ergibt sich, daB bei den angewandten 
Substanzen, die durchweg kolloide GróBenordnung aufwiesen, bei der naturlichen 
Alterung siimtliche Proben zwischen 42 u. 50 Stdn. leimig wurden. (Gummi-Ztg. 
4 2 . 1303—04.) H a u s e r .

Norman A. Shepard, Henry F, Palrner und George W. Miller, Vulkanisations- 
geschwindiglceit von Kautsclwkregenerat. Die rasche Vulkanisation von Kautschuk-
regenerat laflt sich zweifellos zum Teil auf das beim Regenerierverf. angewandte
Alkali zuruckfiihren. Die von den Yff. ausgefiihrten Experimente sowie Unterss. 
an Regenerat, welches ohne Alkalibehandlung hergestellt wurde, zeigen, daB letztere 
nicht allein fur dio beschleunigte Vulkanisation verantwortlich gemacht werden kann. 
Auch die Theorie der Depolymcrisation oder Desaggregation durch Einw. der Hitzo 
sowie durch mechan. Beanspruchung geniigt zur Erklarung nicht, da ahnlich be- 
handelter Rolikautsckuk nicht rascher vulkanisiert. Ebenso ergaben die Unterss. 
keinen Anhaltspunkt dafiir, daB der im Regenerat vorhandene, gebundene Schwefel 
von Bedeutung fiir die Alterungseigg. von Regeneratmischungen ist. Je weniger
gebundener Schwefel verbleibt, desto weniger altern die aus solchem Regenerat her-, 
gestellten Mischungen. Es ergibt sich daraus die Notwendigkeit, bei der Anwendung 
yon Regenerat einen moglichst geringen Schwefelzusatz zu maohen u. ferner die Zeit 
oder Temp. der Vulkanisation tunlichst zu kurzeń. (Ind. engin. Chem. 2 0  143 
Bis 152.) H a u s e r .

R. E. Cartlidge und H. L. Snyder, Die Wirkung hohen oder niedrigen Schwefel- 
gehaltes bei der Vulkaitisation von Regenerat. Zur Erzielung optimaler Vulkanisations- 
werte bei der Heizung von Mischungen, die lleifenregenerat enthalten, hat sich ein 
Minimum von 2% u. ein Maximum von 2,5% Schwefel ais zweckmaBig erwiesen. 
Dieser Schwefelzusatz, berechnet auf das Gesamtgewieht des in der Mischung an- 
wesenden Regenerats — 4% Schwefel sind noeh zur Vulkanisation des in der Mischung 
vorhandenen Rohkautschuks beizufiigen — ergibt den flachsten u. besten Yerlauf 
der Yulkanisationskurye unter Erzielung der besten physikal. Eigg. Eine reinc 
Regeneratmischung ergibt bei Anwendung yon 3% Schwefel dio besten physikal. 
Eigg, (Ind. engin. Chem. 20. 137—40.) ' H a u s e r .

H. A. Winkelmann und E. G. Croakman, Versldrkerwirkung von Pigmenten in 
KauUclmkregeneraten. Vff. stellen sich die Aufgabe, die Wrkg. yerschiedener Fiill- 
stoffe, Beschleunigor u. Aktivatoren soivie die Wrkg. der Vulkanisation bei niedriger 
Temp. auf reine Regeneratmischungen zu studieren. Die Unterss. ergaben, daB 
lediglich GasruB in einer reinen Regeneratmischung eine ausgesprochene Verstarker- 
wrkg. in den mechan. Eigg. heryorbringt, wahrend andere Substanzen, wio Schwer- 
spat, Catalpo, Zinkoxyd, Cadox usw., wohl eino Yerteilung des Regenerats bewirken, 
ohne daB aber hierdurch die anderen mechan. Eigg. yerbessert wurden. Die Unters. 
der Einw. von Beschleunigern ergaben, daB die physikal. Eigg. eines Regenerats mit 
yersehiedenen Mengen von Cadox u. D. P  G. ais Beschleuniger gegeniiber unbeschleunig- 
ten Mischungen unverandort blieben. Der Beschleuniger Safex hingegen yerkttrzt 
zwar nicht die Yulkanisationszeit, erhóht jedoeh die Zugfestigkeits- u. Abriebswerte

X . 1. 141
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Durch Vulkanisation bei niederen Tempp. wurden im allgemeinen bessero Ergebnisse 
gezeitigt. (Ind. engin. Chem. 20. 134—37.) H a u s e r .

W. W. Vogt, Der Wert des Kautschukkohlenwasserstoffs im Kautschukregenerat. 
Zweclcs Eeststellung des Wertes des Kautschuk-KW-stoffs im Regenerat wurden 
Reifenlaufflaehenmischungen unter Anwendung von Regenerat so hergestellt, daB 
die Endmischung der Standardmischung an sich gleich war, lediglich unterschieden 
dadurch, daB wcchselnde Mengen Regenerat-KW-stoff fiir Rohkautschuk-KW-stoff 
eingesetzt wurden. Die Vulkanisation wurde so eingerichtet, daB das techn. Op
timum bei der gleichen Vulkanisationszeit erreicht wurde. Die vulkanisierten Proben 
wurden auf Zugfestigkeit u. Abrieb gepriift. Die Ergebnisse zeigen, daB der Wert 
des Kautschuk-KW-stoffs im Regenerat von O bei geringem Zusatz bis zu einem 
Maximum von 50% im Yergleich zu Rohkautschuk variiert, wenn groBere Mengen 
zur Anwendung gelangen. (Ind. engin. Chem. 20. 140—43.) H a u s e r .

P. S. Shoaff, Uber zu beachtende Faktoren bei der Regeneratherstellung. Es werden 
dio wichtigsten der bei der Herst. von Regenerat zu beriicksichtigenden Faktoren, 
wieAuswahl des Rohmaterials, Vermahlung, Devulkanisationszeit u. -temp., Wasohung, 
Trocknung usw., aufgefuhrt: Vergleiche zwischen den bestehenden Regenerieranlagen 
werden gezogen. Intensivere Forschung auf dem Gebiet des Kautschukregenerats 
wird ais wiinsehenswert bezeichnet. (Ind. engin. Chem. 20. 152—55.) H a u s e r .

Erie C. Zimmerman und R. W. Brown, Ein Hdrtepriifer fiir Kautschuk. Es 
wird die Konstruktion eines neuen Hartemessers fiir Kautschuk beschrieben, sowie 
dic Vorteile des Penetrometers gegeniiber bekannten Hartepriifern erlautert. (Ind. 
engin. Chem. 2 0 . 216— 18.) H a u s e r .

F. Kirchhof, Uber die Anwendung der Analysen-Quarzłampe im Gummilaboratorium. 
Vf. erwahnt einleitend die Bedeutung der ultrayioletten Lichtbestrahlung auf medizin. 
u. chem. Gcbiete u. besprieht dann die physikal. Eigg. dieser Strahlenart u. ihre 
Anwendungsmoglichkeit in der Praxis. Im besonderen wird die Analysen-Quarz- 
lampe der Firma Heraeus, welche mit einem Uviolfilterglas versehen ist, besprochen. 
Dieses Filter laBt nur Strahlen von 3,000—4,000 A durch, wodurch vor alleip die 
charakterist. Fluorescenzfarben der bestrahlten Substanzen mit groBer Intensitiit 
hervortreten. Die Tatsache, daB eine groBe Anzahl anorgan. u. organ. Verbb. bei 
Bestrahlung mit ultrayiolettem Licht charakterist. Fluorescenzfarben emittieren, 
ermóglicht die Ausgestaltung einer Ultrayiolettanalyse zum Zwecke ihrer Erkennung 
u. Bewertung. Vf. besprieht dann derartige, vor allem fiir die Gummiindustrie 
wichtige Analysen, wie sie z. B. zur Beurteilung von Zinkoxyd, Schwerspat, Kalk, 
Kreide, Magnesia usw. Anwendung finden konnen. Auch auf dem Gebiet der in 
der Industrie heute gebrauchlichsten organ. Mischzusatze, wie vor allem bei pflanz- 
lichen u. tier. Olen, Fetten oder Wachsen, laBt sich die Ultrayiolettanalyse yorteilhaft 
anwenden. SchlieBlich besprieht Yf. die Moglichkeit der Anwendung dieser Methode 
zur raschen Erkennung grober Mischungsfehler, sowie der Moglichkeit, Veranderungen, 
wie sie durch die natiirliche oder kiinstliche Alterung des Kautschuks u. gewisser 
Zusatzstoffe bewirkt werden, systemat. zu verfolgen. (Kautschuk 4 . 24—27.) HAUSER.

G. T. K oh man und R. L. Peek, jr., Briichigkeitsprufung fiir Kautschuk- und 
Guttaperchamischungen. (Ind. engin. Chem. 20. 81—83. — C. 1928.1. 1465.) H a u s e r .

Goodyear Tire & Rubber Co., iibert. yon: Herbert A. Endres, Akron, Ohio, 
V. St. A., Kautschuhnischuńgen. Man setzt eine Lsg. eines Koagulationsmittels fiir 
Kautschuk mit einem darin peptisierten Fiiłlmittel zu einer Emulsion oder Suspension 
von Kautschuk u. trennt den abgeschiedenen Kautschuk yon der Fl. Man yersetzt 
eine konz. Lsg. von Na2S04 mit einer konz. Lsg. von BaCl2 in einer Kolloidmuhle, dio 
BaCl2-Lsg. wird im UberschuB yerwendet; zu dieser Mischung gibt man Kautschuk- 
milch u. trennt dann den Kautschuk von der Fl. Man erhalt hieraus hoehwertige Kaut- 
schukgegenstande. (A. P. 1652141 vom 15/9. 1923, ausg. 6/12. 1927.) F r a n z .

Dunlop Rubber Co., Ltd., England, Walzen von Kautschuk. Beim Auswalzen 
von Kautschuk zu diiimen Schichten wird der von den Walzen kommende ausgewalzte 
Kautschuk auf ein Tuch, das zur Verhiitung des Anklebens angefeuchtet ist, gebracht 
u. aufgowickelt. (F. P. 619 340 vom 27/7. 1926, ausg. 31/3. 1927. E. Prior. 26/9.
1925.) F r a n z .

Anodę Rubber Co., Ltd., London, Herstellung von Kautschukgegenstanden aus 
Kautschuhnilch. Man setzt dem Kautschukmilchsaft vor dem Abscheiden des K aut
schuks durch Elektrophorese eine kiinstlich hergestellte Dispersion von koaguliertem
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Kautschuk, Guttapercha, Balata nebon den ublichen Zusatzstoffen zu. Man knetet 
z. B. Kautschuk mit Leim u. NH, enthaltcndem W., bis eine Pastę entstanden ist, gibt 
dann W. zu, bis eine 50% W. enthaltende Emulsion entstanden ist u. gibt diese zu der 
Kautsehukmiloh. (E. P. 283 871 vom 23/12. 1927, Auszug veróff. 14/3. 1928. Prior. 
18/1. 1927.) F r a n z .

Dunlop Rubber Co., Ltd., London, und D. F. Twiss, Erdington, Birmingham, 
England, Herstellung von Kautscliukgegenstdnden aus Kautschubnilchsaft. Kautschuk- 
miich oder andere ahnliche wss. Kautsehukdispersionen werden mit oder ohne Zusatz 
von Fullstoffen, Vulkanisiermitteln, die Koagulation verhiitenden Mitteln, Farbstoffen 
usw. ohne Erwarmen auf die nieht erhitzte Oberflaehe einer Form zerstaubt. Man 
kann diese Verff. auch zum Verzieren von Oberflachen oder zur Anderung der Dicke 
bereits geformter Gegenstande usw. anwenden. (E. P. 283 984 vom 17/9. 1926, ausg. 
16/2. 1928.) F r a n z .

Naugatuck Chemical Co., Connecticut, iibert. von: Om arH. Smith, Vulkanisieren 
von Kautschuk. Man liiBt eine Metallverb., Schwefel, ein Amin u. ein Schwefelkohlen- 
stoffderiy. in Kautschuk diffundieren. Man taucht z. B, eine Form in eine Lsg. von 
Kautschuk in Bzl. oder Kautsehukmiloh u. trocknet; dann taucht man die gebildeto 
Kautschukschicht in eine Lsg. aus 80 Gewichtsteilen Bzl., 0,8 Teilen Schwefel, 4 Teilen 
ZinMnUylxanthogenat, 3,2 Teilen Dibenzylamin, man laBt den Kautschuk solange in 
der Lsg., bis die Diffusion beendet ist; dann wird getrocknet u. bei etwa 100° yulkanisiert. 
Man kann auch eine Lsg. in CC14, Bzl. oder Gasolin yerwenden, die 3,5% Oxy-n-butyl- 
thiocarbonsduredisulfid, 6%  Dibenzylamin, 1%  ZnO u. 1%  Schwefel enthalt, oder man 
benutzt eine Lsg. mit 5% Schwefelkohlenstoff, 6%  Dibenzylamin, 1% ZnO u. 1% 
Schwefel. Ist einer der genannten Bestandteile dem Kautschuk durch Mischen zu- 
gesetzt wordeji, z. B. ZnO, so taucht man die zu diinnen Schichten ausgewalzto Kaut
schukschicht in eine Lsg. die 4% Dibenzylamin, 1% Schwefel u. 5% Schwefelkohlenstoff 
enthalt. (A. P. 1 651 737 vom 13/7. 1922, ausg. 6/ 12. 1927.) F r a n z .

Rubber Service Laboratories Co., Akron, Ohio, iibert. von: Clayton Olin North, 
Tallmadge Township, Summit County, Ohio, V. St. A., Beschleunigung der Vulkanisation 
von Kautschuk. Ais Vutkanisationsbeschleuniger verwendet man eine Misohung aus 
23 Teilen des Einwirkungsprod. von 3 Moll. Acetaldehyd auf 2 Moll. Anilin u. 77 Teilen 
des Kondensationsprod. yon Formaldehyd auf das Einwirkungsprod. von 3 Moll. Acet
aldehyd auf 2 Moll. Anilin. (A. P. 1 651 931 vom 17/2. 1925, ausg. 6/12. 1927.) F r a n z .

E. I. du Pont de Nemours & Co., V. St. A., Beschleunigung der Vulkanisation 
von Kautschuk. Man verwendet die Einwirkungsprodd. von Aldehyden, Aminen u. 
CS2 ais Vulkanisationsbeschleuniger. Man vermischt z. B. 2 Moll. Butyraldehyd mit 
1 Mol. 6V?2 u . 2 Moll. Aminoathanol bei 25° u. erwarmt dann auf etwa 80°, man erhalt 
a-Butylideii-b-propyl-(a,b')-dioxydthyl-(a')-thio?ihezahydroihio-(a,b) oder Diatliylolbuty- 
lidencarbothialdin (I). Durch Vermischen yon 2 Moll. Benzaldehyd mit 1 Mol. CS., u.

2Moll. Methylamin erhalt man Dimethylbenzyliden- 
H carbothialdin, weiBe Nadeln, F. 130°. Gibt man

C H  *C n ■ C II -OH zu einer gekiihlten Mischung von 2 Moll. Acet-
~T7. 2 1 aldehyd u. 1 Mol. CS2 2 Moll. Anilin, so erhalt

O \  _____j „ „  ____7 11. . . j - j ------—

H
T q man das Diphenyldthylidencarbothialdin. Beim

a - Vermischen von 2 Moll. Butyraldehyd mit 1 Mol.
CS2 u. 2 Moll. n.- Butylamin entsteht das Di-

CSH5C—N S butylbutylidencarbothialdin, dunkelrotcs Ol, das
C H OH durch Zusatz von A. krystallisiert. Das Konden-

a 4 sationsprod. aus 1 Mol. Anilin u. 2 Moll. Butyr
aldehyd liefert naeh dem Entfernen des W. im Vakuum mit 1 Mol. CS2 ein rotliches Ol. 
Man yermischt 1 Mol. Butyraldehyd mit 1 Mol. Methylamin unter Druek u. gibt dann 
1 Mol. CS, zu. Ein anderes Prod. erhalt man beim Erhitzen von 2 Moll. Butyraldehyd 
mit  1 Mol. Anilin u. setzt naeh dem Entfernen des gebildeten W. langsam 1/2 Mol. CS„ 
zu, das Prod. bildet ein dunkelrotes Ol. In gleieher Weise erhalt man Dimethylathyliden- 
carbothialdin, Dimethyl-n-butylidencarbothialdin, Didthylathylidencarbothialdin, Didthyl- 
butylidencarbothialdin, Di-o-tolyldthylidcncarbothialdin, Diphe.nylbenzylidencarbothialdin, 
N-Hethyl-a.-mercaptodthyldithiocarbamolacton, N-Methyl-a.-niercapto-n-butyldithiocarb- 
amolacton, N-Athyl-<x.-mercaptodthylditMocarbamolacton, N-Athyl-o.-mercaptobulyldithio- 
carbamolaclon, N-o-Tolyl-a.-niercaptoathyldithiocarbamolacton, N -Phenyl-a.-mercaptoben- 
zyldithiocarbamolacton. (F. P. 617 003 vom 2/6. 1926, ausg. 12/2. 1927. A. Prior. 3/6.
1925.) F r a n z .

141*
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a, M., Kiinstlicher Kautschuk. Die 
zur Horst. von Kautschuk geoigncten KW-stoffe, Butadien, Isopren, Dimelhylbutadien, 
werdon emulgiert u. in Ggw. von 0 2 oder sauorstoffabgebenden Verbb. polymerisiert. 
Zum Emulgieren yerwendet man wss. L3gg. oder FIL, ais sauerstoffabgebende Verbb. 
verwendet man Alkaliporborate, -percarbonate, Bariumporoxyd usw. — Man emulgiert 
eine Miscliung von Isopren u. Dimethylbutadien in EiweiB u. Seifo enthaltendem W. 
u. polymerisiert in Ggw. von gasformigom 0 2. — Zu einer Miscliung von Isopren, W. 
u. ólsaurom K oder Na gibt man Natriumperborat, emulgiert in Ggw. von Luft u. poly- 
morisiert bei 60—70°. — Man bchandelt eine Emulsion von Isopren u. Butadien in 
einer wss. Lsg. von Isobutylnaphthalinsulfosaurem Na mit Kaliumperborat u. poly
merisiert dann. (E. P. 283 840 vom 16/1. 1928, Auszug veróff. 14/3. 1928. Prior. 
14/1. 1927.) _ _ F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Kiinstlicher Kautschuk.' Die 
fiir die Gowinnung von kunstlichem Kautschuk geeigneten KW-stoffe, wie Butadien 
Isopren, Dimethylbutadien, werden durch Behandoln mit Alkalimetallen in einer H,-, 
N2- oder C02-Atmosphare in Ggw. einer organ. Hydroxylverb. wie Starkę, Cellulose 
oder oines Athers, wie Celluloseather, polymerisiert. — Man vermischt Isopren mit 
Glycerin oder Starkę u. Na-Draht unter Riihren in einer C02-Atmosphiire u. poly
merisiert bei 60°. — Man vermischt cin mit H= gesiltt. Isopren mit Athylcellulose u. 
oberflachlich oxydiertem Na u. polymerisiert bei 40—50° in einer H2-Atmosphare. — 
Ein unvol!stiindig gotrocknetes, Isoprenalkohol enthaltendes Isopren wird mit Na 
bchandelt, mit festem NaOH u. Bzl. vermischt u. nach dem Sattigen mit C02 bei 60 
bis 70° in einer C02-Atmosphare polymerisiert. (E. P. 283 841 vom 16/1. 1928, Auszug 
veróff. 14/3. 1928. Prior. 15/1. 1927.) F r a n z .

Jules Thiberville, Scine, Frankreich, Wiedergewinnung von Kautschuk und 
Faserstoffen aus Kautschukreifen. Man behandelt den Altkautschuk in einem mit 
Heiz- u. Riihrvorr. versohenen GefiiB mit Chlorsubstitutionsprodd. des Athans oder 
Athylens; dio Mischung wird dann durch eine am Boden des GefaBes befindlielie 
Óffnung in einen im Innern mit einer drehbaren Siebtrommel versehenen Behalter 
laufen gelassen, in der letzteren werden die Baumw-ollfasern zuruckgehalten. Dio 
FI. wird durch Erhitzen abdestilliert, der Kautschuk wird nach dem Trocknen zu 
diinnen Schichton ausgewalzt. Zur Entfernung der der Baumwolle noch anhaftenden 
geringen Kautschukmcngen behandelt man sie mit leichten Petroleumkohlenwasser- 
stoffen. (F. P. 620 346 vom 23/12. 1925, ausg. 20/4. 1927.) F r a n z .

XVI. Nahrungsmittel; Genulłmittel; Futtermittel.
L. Elion, Uber die Verbesserung der Brotgdrung durch Hefenahmiittel. Bei Back- 

proben sind Yarietat u. Beschaffenheit der Hefe von groBer Bedeutung, u. die mit der 
einen Hefe crzielten Resultate konnen nie ohne weiteres auf eine andero iibertragen 
werden. Von Wielitigkeit ist es, daB die Hefe boi dem n. Garungsverlauf nicht durch 
Zuckermangel gehemmt wird. — Mittels Triebkraftsbestst. (an Stelle von Backyerss.) 
u. Messung der C02-Entw. wurde der EinfluB einer groBen Reiho von Zusatzmitteln 
studiert. Giinstig erwiesen sich vor den anderen untersuchten stickstoffhaltigen Sub- 
stanzen (Ammoniumchlorid u. -tartrat, Harnstoff, Pepton u. Asparagin) einbas. Ammo- 
niumphosphat u. Ammoniumlactat in Zusiitzen von 0,2% der angewandten Mehl- 
menge. Durch Beigabe von Zucker -wurde nicht nur die Giirung angetrieben, sondern 
auch eine ebenso kraftige Wrkg. des Niihrstoffes erzielt, wenn eine gróBere Menge Hefe 
angewandt worden war. Gute Resultate wurden auch erhalten bei Ersatz des Amino- 
niumphosphats durch Hefeextrakt. Die Anwendung von Super-Rapidase, einem in. 
Nordfrankreich hergestelltcn Praparat mit diastat. Eigg., hatte eine ungeheure Garungs- 
eteigerung zur Folgę. (Ztsehr. angew. Chem. 41. 230—31. Haag.) BLOCH.

C. F. Muttelet, Analyse der Kcmfituren „Frucht und Apfel“. Erwiderung auf die 
Ausfiihrungen von LASAUSSE (C. 1928. I. 1239). Betonung, daB eintretende Be- 
rochnungsfehler zugunsten des Peschuldigten liegen. (Journ. Pharmae. Chim. [8] 7. 
109—13.) Gr o s z f e l d .

A. Hekma, Neue Methode zur Untersuchung von rohe.r und gekocliter Milch. Wieder- 
gabę der ausfiihrlichcreren Arbeitsvorsclirift (vgl. C. 1925.1. 785). (Vereenig. Exploitatie 
Proofzuiyelboerderij Hoornl925. 43—54; Ztsehr, Fleisch-, Milchhyg. 38. 195—96.) Gd.

Al. Ionesco-Matiu und c. V. Bordeianu, Eine neue Methode zur volumetrischen 
Bestimmung der Proteinsubstanzen der Milch. Die Best. bsruht auf Fallung der Protein-
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substanzen durch ein Aceton-Hg-Reagens, dargestellt durch Lsg. von 5 g reinem 
HgCI2 in 100 ccm reinem Aceton. Die Fallung geschieht in einem besonders kon- 
struierten u. graduicrtcn Probicrrohr, das genaue Ablesung des Vol. des erhaltenen 
Nd. ermoglicht. Multiplikation des Vol. mit einem Faktor 1,02 (bsrechnet aus Par- 
allelvcrss. nach der KjELDAHL-Methode) ergibt die Proteinmenge in 100 ccm Mich. — 
Bei Verdunnung der Milch mit W. andert sich das Vol. des Eiweifl-Hg-Nd. Ein Wert 
unter 2,8 ccm zeigt stets Verdiinnung an. Bei verd. Milch ist die iiber dem Nd. 
stehende FI. opalescierend infolge von Ausscheidung von HgCl2. Es wurden ferner 
dio Beziehungen festgelegt zwischen D., Butter- u. Proteingeli. der Milch, wodurch 
Verdiinnung, Entrahmung oder beides leicht festgestellt werden kann. (Bulet. Soc. 
Chim. Romania 9 [1927], 76—85. Jassy, Univ.) L. JOSEPHY.

Paul Prime, Frankrcich, Konsermerung von Schalentieren mittels eines Gelees 
aus Agar-Agar, mit dem man luftdicht die Konservierungsbehiilter fiillt, worauf letztere 
bei etwa 100° sterilisiert u. dann plotzlich durch k. W. abgekiihlt werden. (F. P. 613 503 
vom 23/7. 1925, ausg. 19/11. 1926.) K a u s c h .

W. D. Stein, Chicago, V. St. A., Umwandlung von Siarkę, zur Herstellung von 
Nahrungsmitteln, insbesondere Brot, durch Beliandlung der Starkę ca. 1—l J/2 Stde. bei 
175° unter Ruhren mit Essigsaure oder Essigsauredampfen, die durch Erhitzen von 
bas. Ca-Acetat entwickelt werden, oder Eisessig mit einer geringen Menge (NH4)2-S20 3 
oder CH,• NH2• H2SO,. (E .P . 282178 vom 28/9. 1926, ausg._12/l. 1928.) M. F. Mu.

W. D. Stein, Chicago, V. St. A., Herstellung von Brot, Ziuieback, Keks, Makkaroni 
und anderen Backwaren aus Mehl etc. unter Zusatz einer mit Essigsaure vorbehandelten 
Starkę (vgl. vorst. Ref.), wodurch dio Backdauer yerkiirzt wird. — Ein Teigansatz 
wird hergestellt aus 100 Teilen Mehl, 57 Teilen W., 1,5 Teilen Hefe, 1,75 Teilen Salz,
3 Teilen Starkeprod. u. 0,5 Teilen Malzextrakt. (E. P. 281 979 vom 28/9. 1926, ausg. 
5/1. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Charles J. G-reenstreet, Chicago, Gepuherle Fruchte oder andere e[ibare naturliche 
oder hergestellte Stoffe. Man fiihrt die Fruchtc o. dgl. (Saft u. Fasern) in Ggw. einer FI. 
in kolloiden Zustand iiber u. verdampft die erhaltene kolloide Lsg. zur Trockne. (A. P. 
1 619 202 vom 13/9. 1923, ausg. 1/3. 1927.) K a u s c h .

Emile Giron, Frankreich, Apfelmelasse. Man behandelt frisehe oder ge- 
trocknete Apfel im Autoklaven mit Sauren, um die Celiuiose in Zucker iiberzufuliTen. 
Vorzugsweise vcrwendet man hierbei H3PÓ„ um dio M. an Ca3(PO.,)2 anzureicliern.
(F .P . 613 809 vom 31/3. 1926, ausg. 30/11. 1926.) K a u s c h .

Louis-Leon Capou, Frankreich (Seine), Behandlmig von Kernfriichten zur gc-
trennten Gemnnung von Nahrungs- oder Genu/hnilteln. Ganze oder zcrkleinerte Apfel 
oder iihnliche Kernfruehte werden mit Dampf unter Druck gekocht u. dann aus- 
gepreBt. Der Saft wird abgekiihlt u. vergorcn u. bei niedriger Temp. im Vakuum 
der Dest. unterworfen, wobei in einem Kondensator der A. gewonnen wird. Bei der 
Dest. wird infolge der in den Friichten enthaltenen Saure Pektin gebildet, so dali 
man beim Eindampfen des fl. Destillationsriickstandes eine pektinhaltigo FI. erhalt. 
Der beim Auspressen der gekochten Fruchte entstehende feste Rtickstand wird ge- 
trocknet u. bildet dann ein zur Ernahrung von Tieren u. dgl. geeignetes Futtermittel. 
{F. P. 618 566 vom 12/11. 1925, ausg. 11/3. 1927.) Rohmer.

Fraisse Frśres, Augustin Anne Franeois Rambaud und G. Navarre etF ils, 
Frankreich, Schnelle und kontinuierliche Herstellung von kandierten Friichten.. Der 
Sirup, der zur Kandierung der Fruchte, die in Autoklaven erhitzfc werden, dienen soli, 
zirkulierfc unter Druck durch die Gesamtheit der Autoklazen. Er tr itt  konz. oben in 
den ersten App. ein u. verlaflt den letzten mit der geringsten Konz. (F. P. 621 365 vom 
8/ 1. 1926, ausg. 10/5. 1927.) K a u s c h .

Soc. Anon. ,,Forsel“ S. A., Sehweiz, Gewiirz. Man macht 95 Teile rohes NaCl-|- 
HjO yollkommen wasserfrei, pulvcrisiert es sehr fcin u. mischt es dann innig mit 4 Teilen 
Ca3(P04)2 u. 1 Teił Na3P 0 , u. Na2SO,. (F. P. 620 132 vom 30/6. 1926, ausg. 15/4.
1927.) * K a u s c h .

Armand Jacąues Sauviac, Frankreich, Gironde, Kaffeersalzmillel aus gerósteten 
Kastanicn u. einer geringen Menge von gerostetem Kaffee zur Verbesserung des Aromas. 
(F. P. 617 598 Tom 22/6. 1926, ausg. 1/3. 1927.) R o iim e r .

David Thomson und Francis Norman Pickett, England, Herstellung von Nahr- 
prdparaten aus Fleisch oder ahnlichen Stoffen animalischen Ursprungs. Das Fleisch wird 
fein zerkleinert, dann mit W. yermischt u. so in geeigneten Desintegratoren mehrmals
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einer nochraaligen Zerkleinerung unterworfen, bis eino kolloidale, leicht saure Lsg. 
entstanden ist. Man neutralisiert die Lsg. nun mit Na OH, sebeidet aus ihr durch Zentri- 
fugieren oder Filtrieren die Lipoide ab u. yerwendet das erhaltene fl. Prod. entweder 
direkt oder dampft es ein. (F. P. 616 371 vom 19/5. 1926, ausg. 1/2. 1927.) R o h m e r .

William J. Tucker, Washington, Columbien, Konsermerung ton Eiern. Die Eier 
werden in einer Lsg. von Na2Si03 oder einer iihnlichen den AbschluB der Luft herbei- 
fiihrenden Fl. um ihre Liingsachse gedreht. Die Eier befinden sich hierbei zweckmaBig 
in Rahmen, die in einem die Fl. enthaltenden Behalter gedreht werden konnen. (A. P. 
1609 005 vom 5/3. 1926, ausg. 30/11. 1926.) R o h m e r .

Archibald John Bellamy und Egg Patents Ltd., England, Konservierung ton 
Eiern. Der Eiinhalt oder daś Gelbei allein wird mit 2,5— 15%  Glycerin vermischt u. 
dio M. bis zur pastenformigen Konsistenz eingedampft. Das Eindampfen erfolgt zweck- 
maBig dureh Uberleiten yon Luft iiber die in flaehen Sehalen befindliehe Mischung. 
(F. P. 616 102 vom 12/5. 1926, ausg. 24/1. 1927. E. Prior. 13/5. 1925.) R o h m e r .

Jean Roux, Frankreich (Haute-Garonne), Konsertierung ton Eiern und anderen 
Nahrungsmitteln. Auf ihre Frischc untersuchte Eier werden in offenen Behiiltorn in 
Autoklayen gebracht, die sich in auf etwa —1° gehaltenen Kiihlkammern befinden. 
Aus den Autoklaven wird mit Hilfe einer Vakuumpumpe die Luft abgesaugt, worauf 
man N u. C02 in die Autoklayen einstrómen laBt. Dio Eier bleiben etwa %  Stdc. in 
dem Autoklayen, dann óffnet man letzteren u. bringt dio Behalter mit den Eiern schnell 
in die zur Aufbewahrung dienenden Kuhlriiume. (F. P. 617 832 vom 30/10. 1925,
ausg. 26/2. 1927.) R o h m e r .

Gustave Cherbuin-Rochat und Edouard Jaunin, Payerne (Schweiz), Her- 
stellung einer teilweise ton Casein befreiten Milch. Man entrahmt die Milch, laBt die 
Magcrmilch gerinnen, entfernt das ausgeschiedene Casein u. setzt zu der Fl. Zucker 
u. den vorher abgeschiedenen Rahm hinzu. Die vom Casein befreite Fl. wird zweck
maBig ebenso wie der spilter zuzusetzendo Rahm pasteurisiert. Die Entrahmung der 
Milch kann durch Aufrahmen oder Zentrifugieren geschehen, auch kann das fertige 
Prod., das zur Kinderernahrung u. dgl. dient, eingedampft werden. (Schwz. P. 
117345 vom 15/6. 1926, ausg. 16/10. 1926.) R o h m e r .

Elmer Ellsworth Eldredge, Oconomowoc, Wisconsin, Pasteurisieren ton Kdse. 
Man zermahlt den Kase, mischt ihn mit wenig W. u. etwa % einer l%ig. Ammontartrat- 
u. %  einer l%ig- NH4C1-Lsg., erhitzt das Ganze auf 140° F. u. laBt abkuhlen. (A. P.
1 607 064 vom 16/2. 1925, ausg. 16/11. 1926.) K a u s c h .

Soc. Anon. des Caves et des Producteurs Reunis de Roauefort, Frankreich, 
Herslellung ton sćhimnieligem Broi fiir die Erzeugung griiner Flecken in Kdsen ton der 
Art des Roguefort. Man liifit Brotteig gehen u. erhitzt ihn im Autoklaven bei 110—120° 
bis zur Gare. Man crhalt so eine Krume ohne Rinde, die sterilisiert wird, worauf sie 
in iiblicher Weise zum Schimmeln gebracht wird. (F. P. 621 332 vom 4/1. 1926, ausg. 
9/5. .1927.) K a u s c h .

U. S. Farm Feed Corp., V. St. A., Herstellung eittes Futlermiitels. Heu, Stroh oder 
ahnliches Futter wird mit Ca(OH)2, NaCl oder ahnlichen die Garung unterstiitzenden 
Mitteln u. mit einem GiŁrungserreger, z. B. Hefe oder Milchsaurebakterien, yersetzt 
u. in der Warnie so lange stehen gelassen, bis dio gewiinschte Umwandlung in das nahr- 
hafte, yerdauliche Prod. eingetreten ist. (F. P. 620 371 yom 15/6. 1926, ausg. 21/4. 
1927. A. Prior. 20/6. 1925.) R o h m e r .

fimile Giron, Frankreich (Seine), Herstellung ton braunem Heu. Frisch gesehnittenes 
Gras wird in einer Presse zu Ballen gepreBt, dio Ballen werden in regelmaBigen, einen 
kleinen Raum zwischen den Ballen lassenden Haufen aufgestapelt u. stehen gelassen. 
Durch die hierbei eintretende Garung, bei der die Temp. erst auf etwa 50° u. dann auf 
etwa 90—100° steigt, werden allo Fermente yernichtet, so daB auch die Garung von 
selbst aufhort u. ein haltbares Prod. entsteht. (F. P. 615 997 vom 8/10. 1925, ausg. 
20/1. 1927.) R o h m e r .

XVII. Pette; Wachse; Seifen’; Waschmittel.
Rex Furness, Dic Industrie der Ole, Fette und Seifen im Jahre 1927. (Ind. Chemist. 

chem. Manufacturer 4. 16—18.) H e l l e r .
—, Eine Umwdhung auf dem Gebiete der Ólgewinnung. Beschreibung der automat. 

Extraktionsmaschine yon B o r s ig  (System S im o n ). Der grundsatzliche Unterschied 
zwischen dem bekannten Extraktionssystem u. dem Borsigfabrikat liegt darin, daB
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nach dem alten Verf. jeweils grofle Saatmengen in einem vielstd. Arbeitsgang extrahicrt 
werden muBten, wahrend nach der neuen Erfindung kleine Saatmengen in ein u. dem- 
selben Arbeitsgang in etwa %  Stde. verarbeitet werden. Die hohe Arbeitsleistung 
bei kleiner Anlage wird durch eine Vervielfiiltigung der Lósungsgeschwindigkeit er- 
reicht. Dies geschieht, indem ein mit Saatgut gefiillter Korb in dem Extrakteur in 
Drehung yersetzt wird u. durch eine zcntral angcordnete Welle abwechselnd mit dampf- 
fórmigem, bzw. fl. Lósungsm. vorgewarmt u. gewaschen wird. Ein kontinuierlicher 
Dest.-App. u. die automat. Bedienung der Anlage machen dieselbe rasch bezahlt, u. 
das neue Verf. bedeutet einen erheblichen Fortschritt gegeniiber dem bisherigen 
Extraktionsvorf. (Apparatebau 40. 49—50.) ScH W A R ZK O rF.

H. M. Langton, Die Raffination fetler Ole. Die Lagcrung der Olfriłchte u. andero 
dem VeredelungsprozeB voraufgehende Einfliisse auf das 01 sind von groBter Be- 
deutung fiir die Oląualitat. So ist es ganz verkehrt, 01 langere Zeit iiber seinem 
„Satz“ stehen zu lassen oder diesen gar mit frischer Saat zur Gewinnung des Oles 
zu verarbeiten. Entfernung kolloider Verunreinigungen durch Adsorbentien mit 
nachfolgendor Filtration oder durch Zentrifugieren. — Genauere Beschreibung der 
Entsauerung mitlels Alkalien, fiir die im allgemeinen 9—10%ig. NaOH, fiir Ole mit 
bis zu 2% freier Saure 1—2%ig. NaOH empfohlen wird. Ein gróBerer OberschuB 
ais 5% ist nur in besonderen Fallen angezeigt. — Raffinationsverlust von SZ. u. Farbę 
des Roholes abhangig. Er betragt in England 50—100% des Geh. an freier Saure, 
in Amerika das 3—5-fache davon, wie an auf zahlrcicho Analysen gestutzten Tabellen 
gezeigt wird, aus denen zugleich die Zeitdauer der yersehiedenen Neutralisations- 
stufen hervorgeht. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 3 [19271. 483—87.) H e l l e r .

H. M. Langton, Die Bltichung und Desodorierung fetter Ole. (Vgl. vorst. Ref.) 
Beschreibung der iiblichen Methoden aus der Praxis des Vf. nebst Zahlenbeispielen. 
Empfohlen wird diskontinuierliche Dampfung mit Einspritzkondensation. Dampf- 
verbrauch wird auf 55—60% der gediimpften Olmenge angegeben. Diimpfdauer 
fiir Palmkernól u. fiir iigypt. Collonol 9—10 Stdn. — Anforderungen an das Fertig- 
fabrikat hinsichtlich Geschmack usw. Hóchstgch. von 0,25% freier Saure. MaaSmale 
Farbstarke fiir Palmkernól: 8 Gelb -f- 1 Rot, fiir Collonol 30—35 Gelb -f- 4,5—5 Rot, 
fiir Sojadl 25 Gelb -f- 2 Rot, fiir Erdnufidl 8 Gelb -)- 1 Rot der Lovibondskala. (Ind. 
Chemist chem. Manufacturer 4. 26—31.) H e l l e r .

Curt Proessdorf, Ewiglicht-Rubol. Es werden die durch die Bildung von Kalk- u. 
Bleiseifen bei der Fabrikation des Ewiglicht-Riibóles gemachten Fehler erwahnt u. die 
Eigg. eines einwandfreien Prod. beschrieben. (Seifensieder-Ztg. 55. 44—45.) SCHWARZ.

F. Lehmann, Harlfelte fiir pilierte Seifen. Vf. tr itt den libertriebenen Befiirch- 
tigungen entgegen, daB eine Mitverwendung von Hartfetten, wie Talgol oder Linolith, 
die Schaumkraft der Seifen stark vermindert. Dieser Fehler der Hartfette kann durch 
den Zusatz von Cocos- oder Palmkernól, oder auch durch die Mitverarbeitung von etwas 
Kalilauge leicht behoben werden. (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 25. 136—37.) SCHWARZKOrF.

E. L. Lederer, Uber den Einflufi der Konstanten des Fettansalzes auf Hartę und 
Loslichkeit der Seifen. Auf Grund eingehender mathemat. Berechnungen zeigt Vf., daB 
die W EB B schen Berechnungen der Loslichkeit u. der Hartę von Seifen, aus den Kon
stanten des Fettansatzes, unter Umstanden zu vóllig falschen Resultaten fiihren kann. 
Wenn man aber die W EB B schen Grenzwerte der Normenzahlen zugrunde legt, so 
ergibt sich fiir Kemseifenansatze, daB der Anteil an „nicht trocknenden Kernfetten“ 
im allgemeinen zwischen 75 u. 100% liegen miiBte. Ein theoret. Zusammenhang 
zwischen den Konstanten des Fettansatzes u. den Eigg. der Seifen scheint jedoch durch 
den Permanationskoeffizienten gegeben zu sein. Vf. berechnet die Zeit der Auflósungs- 
dauer einer Seifenkugel u. findet, daB diese dem CJuadrat des Kugelradius proportional 
ist. — Wenn die ■ Experimente diese Voraussagungen der Theorie bestatigen werden, 
so kann man der Lsg. des Problems, die Eigg. einer Seife aus denen ihres Ansatzes zu 
berechnen, naher kommen. -(Seifensieder-Ztg. 55 . 85—87.) S c h w a r z k o p f .

Burchard Alberti, Uber Tallol-Schmierseifen. Die grundsatzlichc Voraussetzung 
fur die Verwendung des Tallóles fiir Schmierseifen liegt in der vorherigen Dest. des- 
selben mit W.-Dampf im Vakuum. — Allen Tallolseifen ist dio hohe Elektrolytempfind- 
liehkeit eigentiimlich, wodurch vóllig konsistenzlose Seifen entstehen. Der Grund fiir 
diesen Konsistenzmangel hat man in dem Gehalt an Unverseifbarem u. an Harz zu 
suehen. Verschiedene Verss., auch unter Zusatz von anderen Seifenfetten, ergaben 
minderwertige Seifenąualitaten. Giinstiger sind die Ergebnisse nur bei Zusatz von 
Cocos- u. Palmkernfett. — Lediglich yerbesserte Raffinationsmethoden vermogen
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dem Tallól Eingang in die Seifclifabrikation zu verschaffcn. (Seifensieder-Ztg.-55. 
22—23. 42—43.) S c h w a r z k o p f .

Fritz Schulz, Beitrag zur Geschichte der Parfiimierung der Seifen. II. (I. vgl. 
C. 1 9 2 7 . II. 1771.) Aus einem im Jahro 1685 in Niirnberg erschienencn Werk (Neu- 
vermehrter Chymiseher Handleiter u. Guldnes Kleinod) zitiert Vf. wórtlich eine An- 
zahl Stellen iiber „Ambrae, Gummi, Labdanum, Balsamum, Bibergeil“ etc. (Seifen- 
sieder-Ztg. 55. 98—100.) S c h w a r z k o p f .

D. Miiller, Welfie Silberschmierseife ohne Kottonol und Talg. Der abnorm hoho 
Preis des Cottonoles schlieBt seine Verwendung zu Silberschmierseifen aus. Ais Ersatz 
kann sehr gut ErdnuBól oder helle ErdnuBolfettsaure yerwendet werden. Der geringere 
Gehalt derselben an Linolsaure wird durch einen Zusatz yon Soja- oder Leinól aus- 
geglichen. Auch ein Zusatz von H artfett gibt der Silberschmierseife wiinsclienswerte 
Eigg. Alle diese Ersatzole verlangen jedoch eine vcranderte Siedeweisc, woftir einige 
Beispiclo angegeben werden. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 25- 137—38.) S c h w a r z k o p f .

H. L. Ramsey, Die Eigenschaften von Alkoholseifen. An Hand neuerer Veróffent- 
lichungen, insbesondere der deutschen Literatur, wird gezeigt, daB die baktericide 
Kraft von Alkoholseifen diejenige gewóhnlicher Seife ganz bedeutend ubertrifft, Die 
Zus. dieser Seifen, ihre Eigg., Verpackung u. andere wirtschaftliche Gesichtspunktc 
werden behandelt. (Amor. Perfumer cssential Oil Rev. 22. 687—88. 749—51.) H e l l .

J. Pritzker, Neuere Forschungen uber das Ranzigwerden der Felte. Bcsprechung 
der eigencn Forschungsergebnisse u. der von Pow iC K  (vgl. C. 1 9 2 8 . I . 437). (Schweiz. 
Apoth.-Ztg. 66. 73—79. 85—88. 97—102 u. 109—11.) Gr o s z f e l d .

Sergius Iwanow, Die Halphensche Reaktion auf Baumwollsamenol ais allgemeine 
Reaktion fiir Ole der Familien Malvaceae, Tiliaceae wid Bombacaceae. Der bisher 
unbekannte Trager der HALPHENschen Rk. stellt ein konstitutionelles oder physiolog.- 
chem. Merkmal yon Familien der Ordnung Columniferae dar, das insbesondere bei 
den nahen Verwandten von Gossypium ausnahmslos zutrifft. Samtliche Ole der 
Familie Malvaceae, dann alle vom Vf. untersuchten Ole der Tiliaceen u. Bom- 
bacaceen geben die H alpiie\sc1ic Rk. Dagegen bleibt diese aus bei Olen der Familie 
Sterculiaceae (Theobroma Cacao, Sterculia u. Cola). — Es ist anzunehmen, daB auch 
die BaUDOINscIic Rk. nicht nur fiir Sesamól, sondern fiir eine ganze Anzahl von Olen 
der Pedaliaceen gilt. (Ber. Dtsch. botan. Ges. 45  [1927]. 588—91. Moskau, Mcn- 
dclejcw-lnst.) H e l l e r .

Baud und Courtois, Nachweis von raffinierlen Olwenolen in naturlichen Olivenólen 
[Jungfemolen). Vff. haben die Verss. von F r e h s e  (C. 1 9 2 5 . II. 992) fortgesetzt u. 
festgestellt, daB die Beobachtungsfehler zum Teil auf unvollkommen ausgewiihlte 
Schirme, zum Teil auf die Natur des Triigers der Untcrsuchungssubstanz zuriick- 
zufuhren sind. —  Der von G a l l o i s  u . C o., Lyon, Boulev. d. Brotteaux 41, hcrgestcllto 
App. genugt in jeder Beziehung. — Die ultrayioletten Strahlen werden durch ein Glas 
mit Ni-Oxyd (W oODscher Schirm) durchgelassen. Ais bester Trager fiir die Fette 
haben sich Quarzróhren bewiihrt. — Reine, raffinierte 01ivenóle zeigen mittels des 
W oODschen Schirmes eine charakterist. Fiirbung u. Fluorescenz, durch die sie sich  
von den naturlichen Oliyenólen unterscheiden. — In einem Gemisch mit Jungfern- 
ólen erkennt man sicher die Ggw. von 10% 01ivenpulpenolen. (Ann. Chim. analyt. 
appl. [2] 10 . 11—14. Lyon, Lab. municipal.) BuSCH.

P. Schwarz, Feuergefahrliche Losungsmitlel im Laboratorium. Unter Hinweis 
a u f  die F e u e rg e fa h rlic h k e it yon Losungsmm. beim Abdes*. im Laboratorium beschreibt 
Vf. eino elektr. Heizplatte, dereń ol-ere Fliichc aus Al besteht, welches nicht gliihend 
werden kann u. daher die Entziindung yon Losungsmm. ausschlieBt. Vf. yerwirft dio 
Verwendung yon Tri fiir die Analyse von Seifen etc., u. ebenso den ENGLERschen 
Dest.-Apparat, der hóchst feucrgefahrlichist. (Seifensieder-Ztg. 55. 79—80.) S c h w a r z k .

Walter Peters, Wissensclmftliche Prufung modemer Waschmittel. Vergleichendo 
Waschverss. zwischen ,,Pcrsil“ einerseits u. Kernseife u. Waschsoda andererseits er- 
gaben auf Grund der nach den Waschungen durchgefiihrten ZerrciBungsverss., daB 
sich ,,Persil“ zum Waschen yon Baumwolle eignet, aber nicht fur Leinen. Zu demselben 
Resultat fiihrten Abfarbungsverss. mit Mcthylenblau, wobei die mit ,,Persil“ ge- 
wasclienen Leincnstucke eine yermehrte Farbstoffaufnahme gegeniiber den Baumwoll- 
stiickcn zeigtcn. (Seifensieder-Ztg. 55 . 76—77.) S c h w a r z k o p f .

J. de Tournadre, Untersuchtmg der Raffinationsruckstande von Olen und Fetten. 
Kurze Kennzeichnung der analyt. Behandlung von Soapstock u. von Raffinations- 
fettsauren. Eine Methode, diese Analysen unmittelbar fiir die saehgemaBe Yerwendung
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der Riickstande in der Seifenindustrie auszuwerten, fehlt noch. (Chim. et Ind. 19. 
39—40. Marseille, H u ile rie s  et' Savonneries du Naturel.) H e l l e r .

Chemische Fabrik Stockhausen & Cie., Deutschland, Sulfonierung von Olen, 
Fetten oder Fettsauren mittels konz. H2S04 u. Trennung der Sulfonierungsprodd., evtl. 
unter Zusatz eines Losungsm., das vor, wahrend oder naeh der Sulfonierung zugesetzt 
wird. — 100 Teile Ricinusol in 200 Teilen Trichloriithylen gelost werden mit 50—100 
Teilen konz. H2S04 bei 10—15° sulfoniert. Das Reaktionsprod. wird mit der 11j2- 
fachen Menge Na2S04-Lsg. ausgewaschen u. naeh nochmaligem Zusatz von 200 Teilen 
Trichlorathylen mit der zwoifachen Menge W. gut durchgeriihrt. Naeh dem Absetzen 
wird aus der oberen Schicht das Sulfonierungsprod. von dem Losungsm. mit Alkalilsg. 
getrennt. — In  100 Teile Ricinusol wurden unter intensiver Kuhlung so schnell ais 
moglich 100 Teile konz. H 2S04 bei 10—15° eingetragen. Naeh dem Absitzen wird dio 
H2S04-Schicht abgczogen u. das Reaktionsprod. ausgowaschen u. neutralisiert. (F. P. 
632 738 vom 13/4. 1927, ausg. 14/1. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Gr. Petrow, Moskau, Herstellung von nicht trocbienden teilweise polymerisierten 
Fettsauren und ihren Salzen durch Sulfonierung von trocknenden oder halbtrocknendcn 
Fetten oder Olen, wie Leinol, Sonnenblunienol, Tran oder Ricinusol, in Ggw. von 
hochstens 15°/0 aromat. KW-stoffen oder Phenolen oder dereń Hydrierungsprodd. mit 
hochstens 15% H2S04. Naeh dom Abdestillieren des t)berschusses der KW-stoffe etc. 
werden die neutralen.Glyeeride in Ggw. von hochmolekularen Sulfonsauren gespalten. — 
90 Teile Sonnenblunienol, 5 Teile Naphthalin u. 5 Teile Bzl. werden mit. 10 Teilen konz. 
H2S04 behandelt u. naeh dem Abtrennen des tlberschusses an Saure u. Losungsm. 
wird das Prod. mit Wasserdampf in Ggw. von Naphthalinsulfonsdure, Oktohydroanthra- 
censulfonsaure, Cymolsuljonsaure oder einer aromat. Sulfonfettsaure gespalten. (E. P. 
281896 vom 1/2. 1927, ausg. 5/1. 1928.) M. F. Mu l l e r .

American Sheet & Tin Platę Co., Pittsburg, Reinigung von Ol, insbesondere 
Palmol, das aus Ol-Wasscr-Emulsiónen durch Zusatz von H2S04 u. Einblasen von 
Wasserdampf oder durch andere Zusatze, wie verd. Salzsolc, Kalk, CaCl2, FeS04, Na2S04, 
KA1(S04)2 etc. gewonnen wurde. Das Ol wird naeh dem Abtrennen der Hauptmenge 
W. u. Vcrunreinigungen durch Absitzenlassen u. Abziehen der Olschicht durch Er
hitzen in mit Dampfschlangen beheizten Behaltern u. beim Durchleiten durch ein 
Schlangensystem, das in einer Dampfkammer auf 150° erhitzt wird, vom W. befreit 
u. zentrifugiert. (E .P . 282 321 vom 13/9. 1926, ausg. 12/1. 1928.) M. F. M u l l e r .

P. L. Fauth, Dotzheim b. Wiesbaden, Apparatur zur Extraktion und Filtration
von Olen aus Samen, wio Rubiil aus Rapssamen, bestehend aus einem zylindr. mit Heiz- 
mantel versehenen GefiiB mit kon. Boden u. zylindr. unten geschlossonen Einsatz, der 
den gróBten Teil des Innenraumes abschlieBt. Zwischen Aufienwand u. Einsatz ist 
eine zylindr. Siebwand mit Filtertueh bespannt angeordnet, durch die das Ol hindurch- 
flieflt, sich in dem kon. Boden sammelt u. abgelassen wird. Die in dem Filter an- 
gesammelten Riickstando werden durch Losungsmm. extrahiert, die durch ein am 
Boden der Filterkammer kreisfórmiges Bohr zuflieBen. Das Losungsm. wird naeh dem 
Passieren des Filters durch ein Rohr abgesaugt u. die Reste des Losungsm. werden 
unter gleichzeitigem Einblasen yon h. Luft durch das Kreisrohr entfernt. (E. P. 283216 
vom 5/1. 1928, Auszug veroff. 29/2. 1928. Prior. 7/1. 1927.) M. F. M u l l e r .

Rolf Roed, Kabelvaag (Norwegen), Ajyparat zur hmtinuierliche.n Gemnnung von 
Lebertran etc. unter gleichzeitiger Entfernung der festen Stoffe. Das Rohprod., insbesondere 
Fischleber, wird durch einen Fulltrichter einem rotierenden mit Rinnen yersehenen 
Teil zugeftihrt, wo das Prod. unter gleichzeitigem Zulciten yon Dampf zerkleinert 
wird. Die breiartige M. gelangt in einen darunter befindlichen Zylinder, wo das fl, Ol 
durch einen mit parallelen Sclilitzen yersehenen hohlen Innenzylinder abflieBt, wahrend 
das feste ausgepreBte Materiał abwarts in einen weiten Rohrstutzen gelangt u. von 
dort entfernt wird. (N. P. 42 912 vom 2/9. 1925, ausg. 7/6. 1926.) M. F. M u l l e r .

Sverre Thune, Skoyen und E. Fred. Heyerdahl, Oslo, Gemnnung von Olen 
und Fetten aus iierischen Stoffen, insbesondere yon Tran aus Fischen. Die Stoffe werden 
in Ggw. von W.-Dampf oder h. W. in einem App., in dem sio gegen eine sich drehende 
Walze gepreBt werden, zerkleinert. (N. P. 43 701 yom 16/7. 1924, ausg. 14/2.
1927.) M. F. M u l l e r .

Peter Molier Heyerdahl, Oslo, Apparatur und Verfahren zur Geuńnnung von Olen 
und Fetten, wie Tran, insbesondere Lebertran, aus tier. Stoffen durch Behandlung mit 
W. oder Wasserdampf. Die Ole u. Fette gelangen mit dem W. durch eine durchlochte
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Deckelplatte in ein seitliches Ablaufrohr, w&hrend der Entleerungskanal fiir die ent- 
fetteten Stoffe am Boden des Gefafies durcli eine Platte abgeschlossen ist, die ais Stempel 
mit Schraubenachsc u. Handrad versehen in dem zylindr. Bodenansatz beweglich ist. 
Durch Herunte'rdrehen der Platte wird das Entleerungsrohr frei gelegt, ans dem die 
Ruckstande abgelassen werden. (N. P. 42 639 vom 7/12. 1923, ausg. 29/3.
1926.) M. F. M u l l e r .

Louis Conseil, Dordogne, Frankreieh, Seife. Sie besteht aus einer Mischung 
von 65 Teilen fein gepulvertem Tuffstein, 25 Teilen weiBer Seife u. 10 Teilen Seifen- 
wurzelabkochung. (F . P. 570 742 vom 12/6. 1923, ausg. 6/5. 1924.) F r a n z .

Maschinenfabrik Elitę A.-G., Deutschland, Herstellung von Seifenflocken aus 
einem Seifenblock, der mittels einer Frasc zerkleinert wird. Das Seifenstiick wird ent- 
weder von einer oder zwoi entgćgengesetzten Seiten selbsttatig an den Fraser heran- 
gefiihrt u. passiert kurz vorher ein Formstiick, das durch parallel gezogene Drahto 
derart geteilt ist, daB das Seifenstiick in schmalc Streifen unterteilt wird u. daB durch 
don Fraser schmale langliche u. dabci auBerst diinne Schnitzel abgeschnitten werden. 
(F. P. 631 516 vom 28/3. 1927, ausg. 22/12. 1927. D. Prior. 29/3. 1926.) M. F. M.

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

J. T. Marsh, Immunisierte Baumwolle. t)berblick iiber die yorschiedenen techn. 
Verff., Baumwolle fiir substantive Farbstoffe unempfanglich zu machen. (Ind. Chemist 
chem. Manufacturer 4 . 57— 59.) SlEBERT.

H. T. S. Britton, Die Bedeulung der Wassersloffimienkonzentration in der Papier- 
Jabrikation. tTberblick iiber die Bedeutung der [H’] in der Sulfilzellsloffherst. u. der 
Papierfabrikation. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 4. 49—52.) SlEBERT.

G. Odrich, Zur Technologie der Slrohzellstofferzeugung in den lelzten 25 Jahren. 
Bemerkungen zu dem Aufsatz yon S c h a c h t  (C. 1928. I. 1341). (Papierfabrikant 26. 
Vercin der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 132—33.) StjVERN.

W. Gierisch, Die Zellstofferzeugung mit Hilfe des Chlors und ihre technische Ver- 
icertung. Vf. gibt in einem Vortrag zuniichst einen kurzeń tjbcrblick iiber die chem. 
Prinzipien der Zellstoffgewinnung im allgemeinen u. bespricht dann eingehender den 
AufschluB des Holzes mit Cl nach dem V erf. yon De V a in s ,  nach eigenen Verss. 
mit einer Vorkochung des Holzes mit 0,1—l% ig. NaOH u. durch Cl-Behandlung 
bei 5 a t Druck, nach dem V erf. yon C a t a l d i ,  u . gibt zum SchluB einen t)berblick 
iib e r die techn. u. wirtschaftlichen Vorteile des Cl-V erf. (Tharandter Forstliches 
Jahrbuch 79. 9—23. Sep. Tharandt, Forstl. Hochsch.) B r a u n s .

Carnilla, Kunstseiden-KrankMiten. Morschheit der Faden. Die Schadigung durch 
yerschiedcne Mengen Siiure u. Fe wird durch das Ansteigen der Cu-Zahl erwicsen. 
(Kunstseide 10. 120—21.) SuVERN.

—, Uber Kennzeichnung ton Kunstseide. Die Ansichten daruber, ob „Seide“ nur 
fiir Naturseide gebraucht werden darf, ob Bezeichnungen, wie ,,Bembergseide“ zulassig 
sind, oder ob Kunstseide schlechthin ais Seide bezeichnet werden darf, gehen nocli
weit auseinander. (Kunstseide 10. 109—10.) SuVERN.

Lambeck, Belraćhlungen iiber die Behandlung des Viscosekunstseideverfahrens. 
Das Spinntopfverf. paBt sich den Eigenarten des Kunstseidenfadens weitgehend an, 
da der Faden in yollkommen nassen Ziwtande behandelt wird, also nur die Beachtung 
der in nassem Zustande des Fadens auftretenden Eigg. in Frage kommt. Beim Spulen- 
oder Walzenverf., bei dem der Faden, ehe er in Strangform gelangt, auch einer Trocken- 
behandlung unterworfen wird, kommen die in nassem u. in trockenem Zustande be
sonders hervortretenden Eigg. eines Fadens u. die durch seine unrichtige Behandlung 
entstehenden Fehler in Betracht. Bei einer Umstellung des Spulenyerf. ware das 
Arbeiten mit Zwirnweifmaschinen einfacher ais die Neuaufnahme des Spinntopfyerf. 
(Kunstseide 10. 115—16.) Su v e r n .

Ed.W urtz, Die Viscoseku.nstseidefabrik. II.—XX. (I. vgl. C. 1926. I. 537.) 
(Chem. Apparatur 13 [1926]. 25—27. 39—41. 126—28. 165—66. 185—88. 200—01. 
225—26. 237—38. 248—50. 262—63. 271—72. 282—84. 14 [1927], 3—4. 14—15. 
64. 75—77. 88. 100—01. 101—26; Seide 32 [1927], 166—72. 228—33. Ratingen.) P f l .

Karl Wolfgang, Die Mischgewebe aus Acetatseide sowie dereń Veredlungsprozeji. 
Hinweise fiir das Mattieren der Acetatseide, beim Fiirben zu beachtende Einzelheiten,
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fiir das Entschlichten u. das Farben verschicdener Mischgewebe. (Kunstseide 10. 
117— 18.) Su v e r n .

Ichiro Sakurada und Tadasłii Nakashima, Unte.rsuch.ungen iiber die Celluloseester. 
(Vgl. C. 1926.1 .1758 u. 1927. II. 1635.) Es wird das Verh. partiell aoylierter Cellu- 
lose bei weiterer Aoylierung mit Alkali u. Saurechlorid untcrsucht. Der nach dem 
friiher beschriebenen Verf. (Celiuiose industry, Japan 1. 227 [1926]; Kunststoffe 16. 41 
[1926]) erhaltcne, schwer verseifbare Ester mit 33,4% (0,29 Mol.) Sauregeh. wird 
in Alkalilauge von yerschiedener Konz. gelegt, abgepreBt u. mit Saurechlorid behandelt. 
Beim Anwachsen der Laugenkonz. von 10 auf 50 Vol.-% steigt der Sauregeh. yon 
41,73% (0,41 Mol.) auf 48,96% (0,54 Mol.). Dieser Hóchstgeh. wird schon mit Lauge 
von 15—20% erreicht, woraus Vff. auf das Vorliegen einer Alkaliyerb. schlieBen. 
Bei der wiederholten Yercsterung von Baumwolle (mit 20%ig. Lauge behandelt) 
mit Fettsaurechlorid steigt der Sauregeh. von 39,5% (0,38 Mol.) nach der ersten Be- 
handlung auf 82,13% (2,11 Mol.) nach der 14. Behandlung u. anderte sich bis zur 
19. Wiederholung nicht. Dieses Prod. wurde mit Bzl. extrahiert: Bzl.-Losliches 
55%, Sauregeh. 83,83% (2,32 Moll.); Bzl.-Unlósliches 45%, Sauregeh. 80,97% 
(2,00 Moll.). — Wegen der scliweren Verscifbarkeit der hoheren Fettsaureester der 
Celiuiose wurden diese einer Rcinigung mit Kupferamminlsg. untcrzogen. Es wurde 
ein Ester mit 1 Mol. Siiuro auf 1 C8H10O5 erhalten, der sich boi weiterer Behandlung 
mit Kupferamminlsg. nicht weiter trennen lieB. Vff. sehen darin eine Stiitze fiir die 
Glucoseanhydridstruktur der Celiuiose. Die Ester von yerschiedenem Sauregeh. 
wurden mit Kupferamminlsg. (300 g NH3 u. 20 g Cu im Liter oder 200 g NH3 u.
11 g Cu im Liter) geschuttelt, durch Kupferdrahtnetz filtriert, Riickstand mit verd. 
HC1, W. u. A. gewasehen u. yerseifte Fettsaure mit A. extraliiert. Im Filtrat wurde 
die Celiuiose durch Ansaucrn gefallt. Die erlialtenen Ester nahern sich dem Geh. 
von 65% (1 Mol.) Fettsaure. Vff. fassen daher partiell acylierte Fettsaureester ais 
Gemische von Monoester u. unyeranderter Celiuiose auf u. priifen dies durch die 
Viscosebldg. aus den Estern. Partiell acylierte Ester werden mit 20%ig. Lauge einen 
Tag gcąuollen, abgepreBt u. mit der gleichen Menge CS2 8 Stdn. sulfidiert (Zimmer- 
temp.), dann mit W. verrieben, filtriert, mit w. A. u. A. gewasehen u. 8 Stdn. mit A. 
extrahiert. Der Riickstand nahert sich in seiner Zus. einem Monoester-, aus dem 
Filtrat wird die Celiuiose gewonnen. — Bei der Einw. von Stearinsaurechlorid auf 
Viscose erhiilt man einen einfachen Celluloseester der Stearinsaure. Viscose wird un- 
yerdunnt mit der Bzl.-Lsg. des Saurechlorids oinen Tag behandelt. Das Rk.-Prod. 
mit w. A. u. A. ausgewaschen (bei Zimmertemp.) oder mit A. u. A. im Soxhlet. Der 
Sauregeh. wurde durch Verseifen mit alkoh. Lauge bestimmt. Die Prodd. enthielten 
24—33% Saure u. etwas Schwefel ais Verunreinigung. Der Sauregeh. stieg mit der 
Mengo des angewandten Saurechlorids. Ein EinfluB der Reife auf den Sauregeh. 
lieB sich nicht sicher feststellen. — Wird die Viscose auf 6%  Cellulosegeh. yerdunnt 
u. durch Ausfallen mit Essigsaure u. Kochsalz gereinigt, so werden bei der Einw. yon 
Saurechlorid Prodd. mit wreniger ais 1% Fettsiiuregeh. erhalten. Das in der Viscose 
gebundene Alkali ist ohne Bedeutung fiir die Veresterung. Der Veresterungsgrad 
ist abliiingig von der Menge des in der Viscose auBerdem yorhandenen Alkalis. — 
Das mit Essigsaure u. Salzlsg. gefallte Xanthogenat wird durch Saurechlorid kaum 
yerestert, wahrend das mit A. gefallte Xanthogenat sich yerestern lieB. (14 Tabellen 
im Original.) (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 6 . 197—213.) M lC H EEL.

Ichiro Sakurada und Tadashi Nakashima, Ober die Celluloseester der aromatischen 
Sulfosauren. Bei Veresterung yon Celiuiose mit aromat. Sulfosauren durch Einw. 
des Saurechlorids auf Alkalicellulose ergibt sich folgendes: Bei Verwendung yon 
p-Toluolsulfochlorid (I) ist der Grad der Verestcrung bei 8—30° gleich u. nimmt dann 
von 30—80° ab. Er wird durch uberschiissiges Saurechlorid nur bis zu einer bestimmten 
Grcnze erhóht. Die Veresterung ist in 2 Stdn. fast yollendet. Bei gleichen Mengen 
an Saurechlorid u. gleicher Konz. der Lauge wachst die aufgenommene Sauremengo 
mit der Menge der Lauge. Der Veresterungsgrad steigt mit wachsender Konz. der 
Alkalilauge u. ist bei 15—35 Vol.-% Lauge konstant bei 1 Mol. Sulfosaure auf 2 Moll. 
C6H10O6. Bei I erfolgt bei hoherer Laugenkonz. weitere Siiureaufnahme. — Bei 
Benzolsulfochlorid (II) liegt das Yerhaltnis yon 1 Mol. Saure: 2 Moll. C6H 10O5 bei 
hoheren Konzz. der Lauge. — Bei Anwendung von uberschussiger Lauge der be- 
treffenden Konz. wurde bei Verwendung von I ein zweiter Umwandlungspunkt bei
1 Mol. I  auf 1 Mol. C6H10O6 beobaehtet. — Bei Verwendung eines dunnen Breis yon 
Alkali- u. Cellulosegemisch wurde ein dem Monoester naheliegendes Prod. erhalten. —
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Bei 5-maliger Wicderholung der Veresterung wurde ein Ester mit einem Sauregeh. 
zwischcn Mono- u. Diester erhalten, der keine weitere Saure aufnahm. — Auch mit 
Pyridin u. Saurechlorid erfolgt keine weitere Yercsteiung. — Ester von 8,5, 17,5 u. 
36,0% Siiure yerkohlen in 30 Min. bei 105—110°, mit 54 u. 60,6% Saure nach 1,5 
bzw. 3 Stdn. Der Monoester ist bestandiger u. schwerer yerseifbar ais aromat. Carbon- 
s&ure- u. Essigsaureester: In Schwefelsaure von 66° Be gel. laBt er sich mit W. wieder 
ausfallen. Dabei fallt ein Prod., das nach seinem S.-Geh. zwischen Di- u. Triester 
liegt. Es ist nicht entschieden, ob dies Prod. durch Verestern der Cellulose mit H2S04 
oder durch Sulfonicren der Toluolsulfosaure entstanden ist.

E x p e r i m e n t e l l e r  T e i l .  p-Toluolśulfochlorid (I) u. Benzolsulfochlorid 
(II) (KAHLBAUM) wurden in Bzl. gel. auf Alkalicellulose zur Einw. gebracht. Der 
Veresterungsgrad wurde durch Schwefelbest. (CARIUS) festgestellt. — Einflufl der 
Temp.: Je 1 g Cellulose (alkalisiert in 22%ig. Lauge) mit 5 g I in 30 ccm Bzl. 24 Stdn. 
behandelt. Temp. 80°, 50°, 30°, 22°, 8°; Siiuregeh. 24,33%, 28,69%, 34,80%, 35,70%, 
36,82%. — EinfluB der Saurechloridmenge: Cellulose wie oben, Saurechloridkonz. 
22%; bei Anwendung von 1, 3, 6 u. lO gl betrug der Sauregeh. 34,38%, 27,91%, 38,59% 
u. 34,68%. — Rk.-Dauer. 0,5 g Cellulose (22%ig. Lauge), 3 g I in 25 ccm Bzl. bei 
25 ±  1° C. Der Sauregeh. stieg in 2 Stdn. auf 34,30% u. betrug nach 48 Stdn. 
36,82%. — EinfluB der zugesetzten Alkalimenge: 0,8 g Baumwollpapier (22%ig. 
Lauge), 3 g I, Zimmertemp. Bei zugesetzter Alkalimenge von 0, 2, 3, 4 ccm betrug 
der Sauregeh. 33,99%, 45,47%, 48,90% u. 47,54%. Der Anstieg im Sauregeh. ist 
auf die sek. Wrkg. des Alkalis auf den zuerst gebildeten Ester zuriickzufuhren. — 
EinfluB der Konz. der Alkalilauge: a) 0,5 g Cellulose, je 2,5 g I. Bei Laugenkonzz. 
von 5—45 stieg der Sauregeh. von 8,54% auf 45,52%. b) 0,5 g Cellulose, 3 g II in 
25 ccm Bzl. Der erste Umwandlungspunkt ist nach lióherer Konz. hin yerschobcn, 
der zweite wurde nicht beobachtet. o) l g  Cellulose (mit verschieden konz. Lauge 
alkalisiert) nach Zusetzen von 6 ccm Alkalilauge yon betreffender Konz. mit I ver- 
estert. Umwandlung bei 15%ig. Laugo wahrnehmbar. — 1 g Cellulose u. 1 u. 4 g 
NaOH mit 6 ccm 50%ig. NaOH im Mórser geknetet u. verestert: Sauregeh. 50,67% 
u. 51,39%. — Cellulose mit 9%ig. Lauge u. I 2 Stdn. bei 80° behandelt ergibt 14,91% 
Sauregeh. Mit 20% Laugo bei Zimmertemp. 10,39% Sauregeh. — Wiederholung 
der Veresterung 1-, 3-, 5-, 8-, 10-mal mit 22%ig. Lauge ergibt Siiuregeh.: 36,82%, 
55,49%, 60,57%, 59,67%, 57,28%; mit 50%ig. Lauge das 11. Mai 59,55%. — Ver- 
esterung in Ggw. von Pyridin ergab nur Sauregeh. von 3%. — Sulfochlorid im t)ber- 
schuB: 20 Stdn. iiber 100° erhitzt, Sauregeh. 17,93%. — Mit wss. u. alkoh. Kalilauge 
ist der Ester bei Zimmertemp. schwer yerseifbar. In der Hitze wird er verseift, aber ein 
Teil der Cellulose wird dabei zersetzt. (Scient. Papers Inst. phyśical. chem. Res. 6. 
214—25.) M i c i i e e l .

— , Die Herstellung non Casein und seine Verivendung in der Industrie. Durch 
mehrere Abbildungen ;nis der C a s e i n  ( I n d u s t r i e s )  L i m i t e d  erliiuterte 
Beschreibung des Fabrikationsganges, der Eigg., der Handelsusancen u. der Anwendungs- 
gebiete dieses Stoffes. (Ind. Cliemist chem. Manufacturer 4. 20—25.) H e l l e r .

Kurt W. Franke und J. J. Willaman, Das Messen der Wasserstoffionenkonzen- 
tration in der Kontrolle der Zellstoff- und Papierfabrikation. Vf. untersucht die Brauch- 
barkeit der verschiedenen Methodcn zur Best. der [H‘], wie die BAILEYsclie Wasser- 
stoffelektrode, die Wasserstoff-Glaselektrode, die Chinhydronelektrode u. die Antimon- 
elektroden in der Zellstoff- u. Papierindustrie. Dio H 2-Elektroden geben bei vielen 
Zellstoffbetriebsfll., dereń ph nicht unter 7,0 liegt, wertvolIe Resultate, bei Sulfitlsgg. 
sind sie jedoch nicht zu gebrauchen. Die Chinhydronelektrode ist unbrauchbar bei 
Ggw. von Sulfit oder anderen oxydierenden oder reduzierenden Verbb., jedoch bei 
schwach saurem W. Die am meisten geeignete Elektrode fiir die Papier- u. Zellstoff- 
industrie ist die Antimonelektrode. Sie wurde in Form yon Stab- u. von gegossenen 
Elektroden u. von mit Sb iiberzogenen Metallen, wie Pt, Au, Cu, Messing u. Kohle, 
untersucht. Die Antimonelektrode hat folgende Vorteile: Sie erfordert keinen H 2, 
sie ist unempfindlieh gegen Sulfite, sie ist mechan. widerstandsfahig u. eignet sich 
besonders fiir kontinuierliche Ablcsungen am Potentiometer. Weiter wurde der Ein
fluB yon Fehlern in der gegossenen Sb-Elektrode u. der EinfluB ,von O, C02 u. Alkali 
auf das Sb untersucht. Das Messen der [H'] erwies sich besonders niitzlich in der 
Kontrolle der Kochlauge, bei der Zugabo yon Leim u. Alaun in den Hollander, bei 
der W.-Reinigung u. fiir dio Best. des Endpunktes des Kochprozesses. (Ind. engin. 
Chem. 20. 87—95. St. Paul [Minn.], Univ. of Minnesota.) B r a u n s .
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Gerhard Wehrhahn, Grenziuerle des spezifischen Gemchies. Die eindeutige Be
stimmung des Begriffes: „Federleicht“ Werkdruckpapier. Unter Beibringung einer 
Tabelle tr itt Vf. dafiir ein, daB ein Werkdruckpapier nur dann ais „auftragend*1 oder 
ahnlich bezeichnet wird, wenn seine D. zwischen 0,37 u. 0,70 liegt. (Papierfabrikant 
26. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingineure 129—30.) SuYERN.

B. W. Scribner und W. E. Brodę, Abgeandertes Verfahren zur Bestimmung der
Kupferzahl von Papier. Das ausgeschiedene Cu20  reduziert Phosphormolybdiinlsg., 
dereń Betrag durch Oxydation mit KMn04 gemessen wird. Das Verf. eignet sieli vor 
allem fiir die Priifung hochwertiger Lumpenpapiere fur Urkunden u. dgl. Genaue 
Beschreibung der Arbeitsweise. (Dpt. Commerce Technol, Papers Bureau of Standards
1927. Nr. 354. 6 Seiten. Sep.) SuVERN.

C. R. Genung, Viscositat von Cdluloselosungen. Vf. boschreibt kurz die Viscositats-
bestimmungsmethode von Cellulose naeh Sm a l l  (O. 1925. II. 786), er modifiziert
die Methode in der Weise, daB er die App. mit einer Wasserstrahlpumpe eyakuiert 
u. sie wiederholt mit H2 ausspiilt; er ersetzt die Ktipferammoniakflasche u. die Biirette 
durch eine MeCpipette (vgl. Abb. im Original). Die so umgeanderte .Apparatur ist 
leichter zu handhaben u. gibt libereinstimmende Werte. (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 
476. Chattanooga, Tenn.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., IJerstellung von Walkbadem 
und Emulsionen. Gegen Kalksalze u. Sauren bestandige Walkbader u. Emulsionen 
erhalt man boi Verwendung von Sulfosauren, die keine oder nahezu keine gerbende, 
aber fettspaltende Eigg. besitzen. Man verwendet z. B. die Sulfonsawen des Cymols, 
der Sohenlnaphlha, des Tetralins; oder Cydóhexylnaph(halin-, Cyclohexyltetralin-, 
Benzylnaphthałindi-, Benzylxylol-, Diphenylsulfonsdure. Ferner verwendet man Cydo- 
liezylbutylnaphthalin-, Amylbenzylnaphthalin-, Butylbenzyltetralin-, Diathylbenzyltoluol-, 
Isopropylbenzylnaphthalin-, Butylphenylbenzolsidfonsaurc oder die Sulfonsaure aus 
NapJilhalin u. Tallol oder Ólsaure oder Naphthensaure. Man kann ferner die im Kern 
oder in der Seitenkette durch Chlor, Hydroxyl usw, substituierten Derivate der ge- 
nannten Sauron yerwenden, wie Chlorphsnylnaphlhalinsulfosaure, erhaltlich aus Poly- 
chlorbenzol u. Naphthalinsulfosiiure, Benzylkresolsidfosiiure, Chlortoluolsulfosuure, Cr- 
haltlich durch Chlorieren von Toluolsulfosaure; ferner Benzylsulfanilsaure, Dimethyl- 
meihylidennaphthalinsulfosiiure, erhaltlich aus Aceton u. Naphthalinsulfonsaure, oder 
das durch Sulfonieren von Benzylchlorid crhaltliche Prod. usw. Die mit Hilfe dieser 
Sauren erhaltenen Olemulsionen dienen zuin Olen der Wolle vor dem Verspinnen. Man 
vermischt die durch Behandeln eines Gemisches yon Naphthalin u. C^clohesanol mit 
Chlorsulfonsaure erhaltliehen Sulfonsaure mit Olein, A. u. ŃH3; die so erhaltene Emulsion 
kann auch zum Walken von Wolle yerwendet werden. Eine zum Olen des Leders ge- 
eignete Emulsion erhalt man aus A., der durch Sulfonieren von Naphthalin, Benzyl
chlorid, Butylalkohol erhaltliehen Sulfonsaure u. Tran, beim Vcrdiinnen erhalt man 
eine Emulsion, die am SchluB des Gerbens der pflanzlichen Gerbbruhe zugesetzt werden 
kann. Durch Emulgieren des bei der Campherherst. abfallenden Terpentinols mit der 
durch Sulfonieren von Naphthalin u. Cyclohexanol mit Chlorsulfonsaure darstellbaren 
Sulfonsaure erhalt man eine FI., die zum Reinigen in der Textilindustrie, zum An- 
pasten von Farbstoffen usw. yerwendet werden kann. (F. P. 613 154 vom 28/1. 1926, 
ausg. 10/11. 1926. D. Priorr. 28., 29/1. u. 11/2. 1925.) F r a n z .

Felix Wolf, Osterreich, Glanzendmadien von Gewebe. Man behandelt das Gewebc 
breit mit der zur Glanzerzeugung erforderlichen Appretur u. fiihrt es dann iiber ro-. 
tierende Bursten, bis der gewunsclite Glanz erzeugt ist. (F. P. 615 402 vom 23/4. 1926, 
ausg. 7/1. 1927. Oe. Priorr. 1/8. u. 13/10. 1925.) F r a n z .

William Rhys-Davies und Thomas Haigh, England, Entfelten, Waschen, 
Bleichen, Fdrben, Carbonisieren von Wolle mit sauren Badem. Man geht mit der Wolle 
in das Behandlungsbad u. unterwirft sie wahrend des Durchgangs durch das GefaB 
period, einem Druek, z. B. durch PreBwalzen. (F. P. 570 855 vom 17/9. 1923, ausg. 
8/5. 1924.) F r a n z .

Brecht & Fugmann, Deutschland, Herstellung von Filz. Zum Walken yerwendet 
man ausgekiimmte Wolle oder die beim Rauhen anfallende W'ollc fiir sich oder in 
Mischung mit Tierhaaren. (F. P. 616466 yom 21/5. 1926, ausg. 2/2. 1927. D. Priorr.
9y6. u. 21/8. 1925.) F r a n z . .
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Realisation des Brevets Franęais Amouroux & Co., Erankreich (Seine) (Er- 
finder: F. C. Wickel), Herstellung eines durchsichtigen, fett- und. feuchtigkeitsbestandigen 
Einwickelmaterials aus Papier, das aus stark kalandertom Sulfitzellstoff besteht u. 
das in Form eines endlosen Bandes auf beiden Seiten mit einem fl. Harnstoff-Formaldehyd- 
Kondensationsprod. in diinner Schicht iiberzogen wird. Durch Erhitzen auf 120—150° 
zwischen Walzen wird der t)berzug gehartet u. dabei unsehmelzbar. (F. P. 631 645 
vom 16/11. 1926, ausg. 23/12. 1927. D. Prior. 14/8. 1926.) M. E. M u l l e r .

Benjamin Louis Guillemin und William Charles Emmanuel Guillemin,
Seine-et-Oise, Erankreich, Herstellung von kunstlichen Blumen, Blattern, Pflanzen. Die 
aus Papier, Gewebe, Leder usw. hergestellten kiinstlichen Pflanzen werden mit einer 
Lsg. von Celluloseacetat, der man noeh Earbstoffe u. Plastizierungsmittel zusetzen kann, 
iiberzogen. Man kann auch die naturlichen Pflanzen durch tlberziehen mit einer 
Celluloseaectatlsg. konservieren. (F. P. 613 947 vom 7/8. 1925, ausg. 2/ 12.
1926.) E r a n z .

Erik Ludwig Rinman, Schweden, Herstellung von Zellstoff und Pergamyn aus 
Slroh, Pflanzenstengeln aller Art, Binsen, Bagasse u. ahnliclien pflanzlichen Prodd. 
durch Kochen mit Nalronlauge mit oder ohne Zusatz von Na2S bei 100—140°, wobei 
die Hemicellulosen, Pflanzenleimstoffe etc. in dem Zellstoff unverandert bleiben. Nach 
dem Entfernen des Zellstoffs von der Lauge bei 50“ wird dieser mit k. W. gewasclien. 
Bei eventuelier Bleichung mit Chlorkalk darf dio Temp. nicht iiber 30° steigen, da sonst 
die Begleitstoffe herausgel. werden. Der Zellstoff dient fein gemahlen zur Herst. yon 
fettdichtem Pergamyn. Zur Erhohupg" der Zerreiflfestigkeit werden ca. 10% eines 
langfaserigon Prod. zugesetzt, wie Sulfitzellstoff, Jutefaser, Hanf oder Baumwolle. 
(F. P. 631 088 vom 17/3. 1927, ausg. 14/12. 1927. Schwcd. Prior. 7/4. 1926.) M. E. Mii.

Einar Morterud, Torderod (Norwegen), Zellstoffkoćher mit Umpumpvorr. fiir die 
Koehlauge, die unterhalb einer Siebbodenplatte aus einem Sammelraum mittels einer 
Pumpe durch ein Rohrsystem innerhalb des Kochcrs nach dem oberen Teil des 
Kochers befórdert u. auf der Zellstoffmasse verteilt wird. Zugleich wird in eine 
innerhalb der Laugenleitung angeschlossene Erweiterung Erischdampf geleitet u. 
dadurch die Laugo auf Temp. gehalten. (N. P. 42743 vom 1/10. 1925, ausg. 19/4.
1926.) M. E. M u l l e r .

Ruth-Aldo., Inc., New York, V. St. A., iibert. von: H. L. Barthelemy, Mont- 
morency, Seino-et-Oise, Erankreich, Herstellung von Celluloseacetat. Zur Zersetzung 
des bei der Acetylierung von Cellulose untor Verwendung von H 2SO., ais Katalysator 
gebildeten Sulfoacetates versetzt man das Acetylierungsgemisch mit wss. Ameisen- 
oder Essigsaure, um den t)berschuB an Acetanhydrid zu zersetzen u. gleiehzeitig ein 
Ausfallen des Cellulośeacetats zu verhindern; naeh dem Abkiihlen gibt man weitero 
Mengen Ameisen- oder Essigsaure zu zusammen mit soviel HC1, ais der H-Ionenzahl 
der ais Katalysator benutzten H 2S04 entsprieht, die zweite Stufe der Acetylierung 
wird bei 41° ausgefiihrt, Dis ein in Aceton 1. Celluloseacetat gebildet ist. (E. P. 282 789 
Tom 28/12. 1927, Auszug veroff. 22/2. 1928. Prior. 28/12. 1926.) E r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Erankfurt a. M., Herstellung von Celluloseestem. 
Man behandelt unl. oder wl. Celluloseester der hóheren Eettsauren, die durch Einw. 
der Saurechloride auf Cellulose in Ggw. von Pyridin, Chinolin erhaltlich sind, in einer 
El. u. bei hoher Temp. mit einer Saure, einem Saureanhydrid oder dem Salz einer starken 
Saure mit einer schwachen Base. Die so behandelten Celluloseester lósen sieh in den 
iiblichen organ. Losungsmm.; dio gut flieBenden Lsgg. liefern weiche u. elast. Eilme. 
Man durchtriinkt Cellulosetristearat mit Tetrachlorathan u. erhitzt nach dem Zusatz 
von Trichloressigsauro auf 145°. Das mit Tetrachlorathan durchtrankte Cellulose- 
trilaurat wird mit Pyridinhydrochlorid versetzt u. auf 145° erhitzt. Das mit Toluol 
getrankto Cellulosetristearat wird mit EeCln yersetzt u. auf 90—100° erhitzt. Eino Lsg. 
von Cellulosedipalmitat in Bzl. wird mit A1C13, ZnCl2, EeCl3, Pyridinhydrochlorid, Tri- 
chloressigsaure, Benzolsulfonsaure, oder H 2Ś04 auf 80—145° erwarmt. Cellulosetri- 
laurat wird in Laurinsaureanhydrid gel. u. auf 200° erhitzt. Die Ester werden durch 
EingioBen in CH3OH oder A. in flockiger Eorm gefallt. (E. P. 284 298 vom 27/1. 1928, 
Auszug veroff. 21/3. 1928. Prior. 27/1. 1927.) E r a n z .

Philippe Guillaume Glaser, Seine, Erankreich, Verzieren von plastischen Massen, 
insbescmdere Celluloid. Auf ein Ćelluloidblatt bringt man zur Erweichung der Ober- 
flache ein Lósungsm., Aceton, A.-A. auf u. legt dann ein Abziehbild auf. Naeh dem 
Abziehen des Papiers bleibt das Bild auf dem Ćelluloidblatt haften. Auf die Bildseite
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bringt man ein zweites Colluloidblatt u. liifit trocknen. Man kann dio Bilder, Muster 
usw. auch auf eine andore Weisc auf das Colluloidblatt aufbringen, z. B. durch Druck. 
(F. P. 612 117 vom 24/6. 1925, ausg. 18/10. 1926.) F r a n z .

J. P. Bemberg Akt.-Ges., Barmen, Kunstseide u. dgl. Die durch den Streck- 
spinnprozeB aus Cellulosekupferoxydammoniaklsgg. erhaltenen Faden werden wahrend 
ihrer Behandlung mit Saure in gefurchten Trogen o. dgl. durch eino oder melirere 
regelbare Fiihrungen geleitet. (E. P. 283 923 vom 9/12. 1927, Auszug veroff. 14/3.
1928. Prior. 20/1. 1927.) KAUSCH.

Spinnstoffwerk Glauchau, Akt.-Ges., Glauchau, Wasehen von Kunstseide- o. dgl. 
-faden. Die Faden werden auf durchbrochenen Spulen, die an einem rotierenden Rahmen 
mit einer Kammer, dio mit der Saugleitung in Verb. słeht, befestigt sind, der Einw. einer 
Waschfl. ausgesetzt u. Luft gleichzcitig hindurchgesaugt. (E. P. 283 950 vom 28/12.
1927, Auszug vcroff. 14/3. 1928. Prior. 21/1. 1927.) K a u s c h .

Societe pour la Fabrication de la Soie ,,Rhodiaseta“, Paris, HoUe Kunstfaden. 
Eine viscoso FI., die zum Teil aus einer fliichtigen Substanz, zum Teil aus dem 
Materiał zur Erzeugung der Faden besteht, wird trocken versponnen in Zellen, dio auf 
gleicher erhóhter Temp. gehalten werden. Ferner ist die Gasmonge, die durch jede der 
Zellen stromt, gleich u. wird fiir alle Zelle gomeinsam geregelt. (Schwz. P. 123891 vora 
30/10. 1926, ausg. 2/h 1928. E. Prior. 11/ 11. 1925.) K a u s c h .

Compagnie Franęaise de Charbons pour LlSlectricite, Seine, Frankreich, 
Herstellung eines prefibaren Pufoers aus Cellulosederivaten. Man vermischt ein Cellulose- 
derivat mit grofien Mongen Fiillstoffen, Losungsmm., (Juellungsmitteln, mit oder 
ohne Zusatz von Campherersatzstoffen u. prefJt die erhaltene Pastę warm durch 
Offnungen; hierbei eptweicht das Losungsm. plotzlich, man erhalt eine poróse, leicht 
pulverisierbare M., die nach dem Zermahlen zu Gegenstanden gepreCt werden kann. 
(F. P. 569 642 vom 9/8. 1923, ausg. 15/4. 1924. D. Prior. 6/7. 1923.) F r a n z .

Leopold Frieser, Berlin-Grunewald, und Otto Seewald, Berlin-Schoneberg, Her
stellung von Fufibdden zum Belegen mit Linoleum oder ahnlichen Belagstoffen. Der ge- 
trocknote, vorteilhaft gepulverte Torf wird mit bituminósen Stoffen, Steinkohlenteor, 
behandelt u. dann mit MgCl2 u. Magnesit vermischt. Der hiermit hergestellte FuBboden 
ist wasserabstoBend, elast., warmeisolierend u. schalldiimpfend. (A. P. 1 659 867 vom 
23/7. 1925, ausg. 21/2. 1928. D. Prior. 24/10. 1924.) F r a n z .

Paul Blaubach und Jose Power, Spanien, Herstellung von Fufiboden- oder Wand- 
hekleidungen. Man uberzieht ein Gewebe, das gefiirbt oder bedruckt sein kann auf 
einer Seite mit einer isolierenden M., z. B. 2/róofetmmischung u. bringt es mit der 
impragnierten Seite auf die zu belegendo Unterlage. (F. P. 6 l9  724 vom 31/7. 1926, 
ausg. 7/4. 1927. Span. Prior. 5/6. 1926.) F r a n z .

Louis-Rene Mecre, Frankreich, Seine, Herstellung von widerstandsfahigem und 
wasserdichtem Papier durch Behandlung von Papier zunachst mit einer wss. Lsg. von 
Alaun, Traganth, pflanzlichen Oummistoffen u. Harzen u. darauf mit einer zweiten wss. 
Lsg. von Borax, (NH,)2- S04, (NH4)2-CÓ3 u. Borsaure. Das Prod. dient ais Kunstleder. 
(F. P. 633121 vom 4/8. 1926, ausg. 21/1. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Fritz Schmidt, Troisdorf b. Koln a. Rh., Herstellung vow Kunsthorn aus alkohol- 
unloslichen EiweiPstoffen und Nitrocellulose, dad. gek., daB man die beiden Ausgangs- 
stoffe mit einem neutralen u. fliichtigen Losungsm., dessen Kp. unter 150° u. dessen 
Dampftcnsion iiber 50 mm bei 17° liegt, vermischt, welcheś, wie z. B. Ameisensaure- 
athijlester oder Athylenchlorhydrin, die Eigenschaft hat, die EiweiBstoffe zu ąuellen 
u. die Nitrocellulose zu lósen bzw. zu ąuellen; — 2. daB man das Losungsm. z. B. mit 
A. oder W. oder beiden verd. — Man kann hiernach vóllig gleichformige, durchsichtige 
Masson erhalten. (D. R. P. 457 235 KI. 39b vom 27/9. 1923, ausg. 10/3. 1928.) F r .

Muller & Mann, Barmen, Herstellung plastischer Massen aus wasserloslichem 
Trockenblut. (D. R. P. 455 899 KI. 39b vom 19/5. 1926, ausg. 11/2. 1928. — C. 1928.
I. 771 [F . P. 628419].) ____________F r a n z .

Herbert P. Pearson, Das Wasserdichtmachen von Textilicn. tJbers. von Paul Krais. Mit
e. Orig.-Beitrag uber die Herstellung wasserdichter Stoffe mit Hilfe von Kautschuk 
von F. Kirchhof. Dresden: Th. Steinkopff 1928. (VIII, 74 S.) 8°. = Fortschritte
d. chem. Technologie in Binzeldarst. Bd. 18. = Technische Fortschrittsberichte. >1.6.—; 
geb. M. 7.20.
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XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung,
E. Mc Kenzie Taylor, Die erselzbaren Basen im Hangenden bituminóser Kohlen- 

flóze aus der Sleinkohlenzeit. Aus der Best. der pjj u. der austauschbaren Basen in den 
aus verschicdenem Materiał bestehenden Deckgebirgen einer grSBeren Anzahl engl. 
Kohlenablagerungen schlieBt Vf.: 1. daB diese Deckgebirgc bituminóser Kohlenlager 
einem Basenaustausch mit Na-Salzlsgg. (aus zcitweilig bedeckendem Meerwasser) 
untcrlegen sind, u. daB Hydrolyse des Na-Al-Silicats in frischem W. darauf folgte. 
Dio Materie ist daher alkal. Boden iihnlich. — 2. Ais Folgę der Hydrolyse lieferten die 
Kohlendeekgebirge alkal. Medien unter anaeroben Bedingungen fiir bakterielle Zers. 
organ. Substanz. — 3. Nachdem Vf. sohon friiher (C. 1927. II. 2339) gezeigt hat, daB 
bei bakterieller Zers. organ. Substanz unter alkal. anaeroben Bedingungen Fusain 
entsteht u. ein Fusain enthaltendes Torflager in Agypten unter einem alkal. Boden 
gefunden wurde, wird angenommen, daB bituminóse Kobie der Steinkohlenzeit durch 
bakterielle Zers. pflanzlicher Substanz unter alkal. Bedeckung entstanden ist. (Fuel 7. 
66—71. Cambridge, School of Agriculture.) BÓRNSTEIN.

W. P. Evans, Mikrostruktur von Neu-Seeland-Braunkohlen. Braunkohlen unter 
Einwirkung von Feuereinbriichen. Yf. untersuchte in zahlreiehen — photograph. wieder- 
gegebenen — Diinnschliffen u. Atzungen dio Mikrostruktur der neuseeland. Braun
kohlen u. beriehtet, daB die helleren Partion der Steventon-Braunkohle hauptsachlich 
aus Coniferenholz bestehen, ebenso der Attritus in weitem Umfange; Sporen, u. zwar 
Megasporen von verhaltnismaBig geringen Dimensionen, sind deutlich erkennbar, wenn 
auch nicht haufig; Si02, in Form von kryptokrystallin. Chalcedon sowie auch ais 
ungestreifte kolloidale M., liefert einen groBen Teil der Ascho; Schwefel ist durch die 
Einw. der Dolerit-Einbriiche aus organ, in anorgan. Vcrbb. ubergefiihrt worden; die 
kohlenbildende Ablagerung besteht hauptsachlich aus transportiertem Materiał u. 
wurde unter W. abgesetzt. (Fuel 7. 75—83. A. H il l ’s Mine, C'ORDY’s Fiat, Mąlyęrn 
Hills, North Canterbury.) B o r n s t e in .

G. Jungę, Untersuchimg iiber die Verbrennung der Kobie auf dem Rost mit vor-
gewdrmter Oberluft. Vf. verfolgt rechner. die Vorgange bei der Verbrennung der festen, 
sowie der fliichtigen Bestandteile der Kobie auf dem Roste in bezug auf die erzeugten 
Tempp., die Strahlungsverluste etc., sowie den EinfluB der Vorwarmung der Ver- 
brennungsluft auf Verbrennungstemp., Verbesscrung des Wirkungsgrades u. Ver- 
brennungsvorgang. Diese Vorwarmung enveist sich vorteilhaft durch: 1. Erhóhung 
der Verbrennungstemp., die eine Verbesserung des Warmeiiberganges, d. h. eine 
Lsistungssteigerung bei gleicher Abgastemp. bedeutet; 2. Yerkleinerung des Luft- 
iiberschusses, d. h. Yerringerung der Abgasmenge u. damit der Brenngesehwindigkeit, 
was wesentliche Erniedrigung der Abgastemp. mit sich bringt; 3. Verstarkung der 
Wirbclbldg. beim Einblasen der Luft, Verringerung der Brennstoffverluste durcli un- 
Terbranntes CO u. H in den Abgasen u. mithin eine Verbesserung des Wirkungsgrades. 
(Zentralblatt Hiitten- u. Walzwerke 32. 45—48. 84—89. 116—123.) B o r n s t e in .

H. Greger, Uber leicht bremibare verkokte Brennstoffe fiir offenes Feuer. Betrach- 
tungen iiber die Yeranderung des Ziindpunktes von Koks durch Vorerhitzung u. den 
Vorgang der Adsorption von Gasmoll. durcli poroses Materiał. Experimenteller Nacli- 
weis, daB Verbrennung abhiingt yon dem Gl':ichgewicht zwischen Hitzeerzeugung u. 
Hitzeabgabe, u. daB dieses Gleichgewicht graph. dargestellt werden kann, Nutzanwen- 
dung dieser Vorgange fiir dio Auswahl verkokter Brennstoffe an Stelle der in Japan 
noch vielfach im Gebrauch befindlichen Holzkohle. (Journ. Fuel. Soc. Japan 6 [1927]. 
102—10. Akita, Japan, Fuel research laboratory of the Akita Mining College.) BÓRNST.

H. I. Waterman und J. N. J. Perąuin, Die chemischen Umsetzungen des Sphag- 
nums bei der Druckhydrierung. Durch Druckhydrierung bei Anwesenheit von „Edeleanu-- 
Extrakt“ ais fl. Verteilungsmittel u. einer Temp. von 450° laBt sich unter Abspaltung 
yon Gasen aus Sphagnum ein 01 erhalten, das beim mehrtagigen Stehen ,,C“-haltige 
Prodd., augenscheinlich kolloidale, asphaltartige Substanz abscheidet. Es ist wichtig, 
die Yerkokung durch Erhóhung der Bestandigkeit des kolloidalen Systems hintan- 
zuhalfen. Yff. geben Richtlinien fiir Erstrebung dieses Ziels an. (Brennstoff-Chem. 9. 
57—59.- Delft, Techn. Hochsch., Labor. f. chem. Technologie.) B o r n s t e in .

Ewald Pyhala, Die spontan verlaufende Zersetzungreaktion des Berginverfahrens, 
eine verschiedenen Erdól-Kohlenwasserstoffen zuhmmende allgemeine Reaktion. Bei 
yerschiedenen Erdolen u. Erdólriickstanden wurden in einem Destillierkessel naeh 
TlCHWINSKY, der einen besonders hohen Kolonnenaufsatz besitzt, spontane Spaltuhgs-
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rkk. beobaehtet, dereń crste Phase bei 380 bzw. 410, u. dereń zweite Phase bei 430 bzw. 
450° auftrat. In  der Praxis diirften diese Rkk. z. B. zur tlberfiihrung hoeh er- 
starrender Erdolruckstande in niedrig erstarrende Heizóle benutzt werden konnen. 
(Petroleum 24. 308—14.) T y t k ę .

H. M. Spiers, Die Anderung der Viscositat von Teeren mit der 'Temperatur. (Vgl.
C. 1927. II. 1779.) (Brennstoff-Chem. 9. 77—78.) BoRNSTElN.

H. Mallison undrF. Soltau, Entgegnung auf die Ausfuhrung von H. M. Spiers 
„Die Anderung der Viscosiiat von Teeren mit der Temperatur“ . Vgl. vorstehende 
Arbeit. (Brennstoff-Chem. 9. 78—79.) BoKNSTEIN.

M. Doleli und O. Koch, Die fliicMigen Bestandteile des Braunkohhnscltwelkokses. 
Vff. wollen den EinfluB der fliichtigen Stoffe im Sehwelkoks auf den Verlauf seiner 
Vcrbrennung in Form von Brennstaub kennen lernen u. den Anteil der raseh ver- 
laufenden Verbrennung der gasformigen Bestandteile gegeniiber der mehr oder weniger 
Zeit yerlangenden Umsetzung des Koksriickstandes an der Warmeerzeugung, also 
das relative Yerliiiltnis der Gaswarme zur Kokswarme, erforsohen. Zu diesem Zwecke 
untersuehten sie zunaehst neun aus verschiedenem Materiał u. nach yerschiedenen 
Methoden im GroBbetriebe erhaltene Braunkohle-Schwelkoks-Proben, u. zwar sechs 
aus Schwelkohle, drei aus lignit. Kohle. Sie destillierten kleine Mengen derselben 
aus einem elektr. geheizten Quarzrohr bei Tempp. bis zu 1160° u. stellten Menge u. 
Zus. der dabei in don yerschiedenen Temp.-lntcrvallcn cntweichenden Gase fest. 
Das fuhrt zu folgenden Ergebnissen: 1. Menge der Destillationsgase. Die Bldg. erheb- 
lieher Gasmengen war erst oberhalb 700° zu beobaclitcn u. stieg zunaclist ziemlicli 
gleichmaBig an; eine Probe, die zuniichst viel Gas entwickelte, zeigte bei 1000° keine 
Steigerung der Gasergiebigkeit mehr u. war bei 1150° vóllig entgast; die Mehrzahl 
gab boi dieser Temp. noch reichlich fliichtige Prodd. Bei den Koksen aus lignit. Braun- 
kolilen wachst die Gasausbeute proportional der angewandten Garungstemp. u. ist 
aueh bei 1150° nooh nicht beendet; die Ausbeuten dieser drei Proben waren unter 
einander gleich. Die Entgasung der Braunkohle — ais ein kunatlielicr Inkohlungs- 
vorgang — scheint aueh bei sehr verschiedenem Ausgangsmaterial zu ziemlich ein- 
heitlichen Ergebnissen, wenigstens hinsichtlich Gasergiebigkeit u. Verh. bei der Ent
gasung, zu fiihren. —' 2. Die bei der Entgasung in Gasform verfilgbar werdenden Wartne- 
mengen und der sogen. ,,Gaswdrmeanteil“ des Schwelkokses. Die Kurven fur die in 
den Dest.-Gasen bei den yerschiedenen Temp.-Stufen erhaltenen Wiirmemengen 
yerlaufen fur die Schwelkohlenkokse ahnlich wie die fiir die Gasergiebigkeit erhaltenen. 
Dio Werte fiir die lignit. Kolilen sind prakt. vollig iibereinstimmend, liegen aber tiefer 
ais bei jenen. Statt der Angabe der absoluten Warmemenge, die in Gasform ab- 
gegeben wird, dient der „GaswarmeanteiP* besser zur Beurteilung. Dieser Wert 
sehwankte bei den Schwelkohlen zwischen 14 u. 21%, bei den lignit, um 12—14%. 
Dabei kommen ais brennbare Bestandteile der Gase hauptsiichlich CO u. H, weniger 
CH4 in Bstracht. — 3. Die Zus. der Dest.-Gase. In allen Fallen setzte die H-Ent- 
bindung erst bei 750° ein, die Konz. stieg stark mit der Temp. bis zu einem Maximum 
bei 1000—1100° u. fiel dann weiterhin. Bei lignit. Kohlen waren die Tempp. etwas 
niedriger, die H-Entw. starker. C02 zeigte anfanglich hohe Konz., dann rasches 
Absinken, bei 1100—1200° entwich nur nocli sehr wenig. Der CO-Geh. stieg bei den 
Schwelkohlen mit der Garungstemp., in cinzelnen Fallen proportional damit, z. T. 
steigt er bei niederen Tempp. am starksten, in anderen bei hohen; bei einer Probe 
erfolgte nur zwischen 750 u. 780° eine sehr starkę Steigerung. Fiir die anderen Schwel
kohlenkokse lag die Endkonz. bei etwa 35% CO. Bei den lignit. Proben sind dio 
Konzz. ahnlich, doeh zeigte sich in der Mehrzahl der Fiillo zunachst Konz.-Verringerung 

■ des CO, mit steigender Ausgarung um so starkere Steigerung. C02 war bei diesen 
Koksen bei ca. 1100° gleich Nuli. Die Art der Gewinnung des Schwelkokses scheint 
von wesentlichem EinfluB auf seinc Zus., besonders die Gasergiebigkeit zu sein, 
doch reichte das Vers.-Materiał nicht aus, das endgultig zu erweisen.

Versuche iiber Menge und Zus. der Dest.-Gase in ihrer Beziehung zu Yorbehandlung 
und Verschu'elungsart der Kohle. Proben der gleichen, frisch entnommenen Braun
kohle wurden im Al-App.: a) naB mit uberhitztem W.-Dampf yerschwelt u. im H-Strom 
erkalten gelassen, b) bei 110° im H-Strom getrocknet u. im H-Strom erkalten gelassen, 
e) bei 110° im O-Strom getrocknet. Beim Verschwelen war die Gasausbeute bei a 
u. b gleich, c gab ca. 6%  mehr Gas. Die enthaltenen Warmeeinheiten waren bei b 
u. c gleich, d. h. die O-Yorbehandlung lieB zwar mehr Gas, aber von geringerem Warme- 
geli. entstchen; die Wiirmeausbeute von .a war etwas geringer. Von den einzelnen

X . 1. 142
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Gasen stieg dio Menge des H mit der Zers.-Temp., es wurden bei b 14,5, bei a u. c 
17% H erhalten. CH4 war quantitativ bei allen Proben fast gleich, bei c vielleicht 
etwas reichlieher. Die Menge des CO stieg von a zu b u. zu c. Das gleiche war in 
hoherem MaBe bei C02 der Pall; es wurden auf je 100 kg brennbarer Substanz 2, 4,5 
u. 4,76 cbm erhalten.

Vff. entnehmen schlieBlich ais vorlaufiges Ergebnis aus ihren Verss., daB die 
móglichst schonende Behandlung der Kohle — sowohl therm. ais auch cliem. hin- 
sichtlich O-Einw. — ganz im Gegensatz zu den bisherigen Auffassungen — nicht zu 
einem móglichst gasergiebigen, sondern zu einem verhaltnismaBig gasarmen Schwel- 
koks fiihrt. (Braunkohle 27. 141—53. 169—73. 185—91. Halle a. S., Univ.-Inst. f. 
techn. Chem.) BÓRNSTEIN.

H. S. Bell, Destillation mit modernen Rohrenkesseln. Eingehendo Abhandlung iiber 
Konstruktion, Betriebsweise u. Kontrolle neuzeitiger Rohrenkessel, die infolge relatiy 
niedriger Anlagokosten, verbunden mit hohem Wirkungsgrad allen anderen Typen 
iiberlegen erscheinen. Dies gilt besonders fur die Wiirmeubertragung. 2 Phasen sind 
beim Śtrómcn des (ileś durch die Rohro zu unterselieiden. In der ersten gleitet ein 
Fl.-Zylinder dem anderen nach. Die Fl.-Tcilchen bewegen sich an der Wandung langsamer 
ais im Zentrum der Rolire. Bei Verstarkung des Druckes wird nun (zweite Phasc) 
ein Punkt erreicht, wo die gleitende in eine wirbelnde Bewegung ubergeht, wodurch die 
Warme schnell auf die ganze Fl.-Masse ubertragen wird. Dieser „Wirbel“-Faktor 
kann durch die Formel K  =  g Q/ d u  ausgedriickt werden, wobei g =  spezif. Gewieht, 
Q =  Gallonen i. d. Minutę, d den Rohrdurchmesser (in Zoll), u die absolute Viscositat 
bedeuten. Bei Verrringerung der Viscositat infolge Erhohung der Temp. erhóht sich 
auch der Wirbelfaktor. — Aus dem Rohrenkessel gelangen die Prodd. meist in eine 
Verdampfungskammer u. aus dieser in den oder die Sprudeltiirme, weleheso ausgebildet 
sind, daB aus ihnen bereits dio fertigen Endprodukte: Gasolin, Kerosin, Gasol, Heizol 
im allgemoinen ohne Redestillation hervorgehen. In die Sprudeltiirme, die ais Dephleg- 
matoren u. Warmeaustauscher wirken, lauft oben lc. Rohól ein, das dio aufsteigenden 
Diimpfo (indirekt) kiihlt u. entspreehend fraktioniert u. selbst dabei vorgewiirmt wird.
— Weiterhin werden Fabrikationsplane mit 1—3 Sprudeltiirmcn, sowie techn. Einzel- 
heiten iiber Rohrenkesseleinbau. Temperaturkontrolle (Pyromcter usw.), Analysen- 
diagramme der erhaltenen Prodd. gegeben. Bei den Rohrenkesseln sind 3 Typen zu 
unterschciden: 1. Der Einzelkessel (onee-through oder single-flash), 2. Serien mit 2 oder 
mehr Kesseln, 3. Zirkulierende Kessel mit ais Warmespeicher ausgebildeten Separa- 
toren, dereń Anordnung u. Wrkg. im Original einzusehen ist. (Oil Gas Journ. 2 6 . 
Nr. 41. 99— 100. 145— 49.) N a p h t a l i .

Fred C. Koch, Destillationsmethoden und -Verfahren. Rohrenkessel u. Sprudel- 
ttirme haben neben den alteren Destillierkesseln u. Fraktionierverff. dem Petroleum- 
raffineur die Móglielikoit gegeben, sich nach Art u. Menge des zugefiihrten Rohóls nach u. 
der Marktlage fiir die Prodd. der Dest. jeweils geeigneter Verff. zu bedienen. Es werden 
8 Fabrikationsanlagen skizziert u. beschrieben, die je nach den gewunschten Prodd. 
(z. B. Gasolin, Spezial-Naphtha, Raffinate, Heizol, Zylinderól usw.) oder nach dor 
durchzusetzenden Menge aus der entsprechenden Anzahl von Rohrenkesseln, Tiirmen 
oder Dcstillierblasen usw. zusammengesetzt sind. (Oil Gas Journ. 26. Nr. 41. 109. 
241—42.) N a p h t a l i .

Ernest B. Phillips und Albert E. Miller, Technische Ubencaclmng im Belriebe. 
von Pctroleamraffinerien. Die schwierige Leitung moderner Fabrikanlagen mit ihren 
stiindigen Yerbesserungen verlangt einen gut eingearbeiteten Stab von Technikom. 
Dio Disposition der techn. Kontrolle wird eingehend erórtert. Versuchslaboratorion 
mit ihren analyt., techn., literar. (patentrechtlichen) Aufgaben, die t)bertragung der 
Laboratoriumsresultate auf Einhoiten, die den techn. u. wirtschaftlichen Wert der 
Verff. ergeben, die Erprobung der voń AuBenstelienden angebotenen Verff. die Verfolgung 
von Patentiibertretungen, dio Disposition u. Anfertigung entsprechender Gutachten 
u. schlieBlich die Wirtschaftlichkeit des techn. States selbst — alle diese Punkte unter- 
liegen einer ausfiihrlichen Darstellung. (Oil Gas Journ. 2 6 . Nr! 42. 34. 122. 123. 
12S.) ( N a p h t a l i .

—, Explosion in Hochdruckka?iimern. Die „Goulds Pumps Inc.“ hat dio Móglich- 
keit von Explosionen in den Windkesseln von Pumpen zur Fórderung von Rohol u. 
Raffinationsprodd. untersucht. Die Verss., die in einem bescliriebencn u. abgebildeten 
App. an Rohol u. Gasolin angestellt wurden, ergaben, dafi diese Mógliehkeit prakt. 
nicht in Betrachtkommt. (Oil Gas Journ. 26. Nr. 40.176.) N a p h t a l i .



G. Egloff und J. C. Morrell, Korrosion von Druckblascneinrichtungen. Dio
Zerstórung der Druckblaseneinriohtungen wird durch den Crackyorgang, speziell die 
Bldg. von H2S, yerursacht. Wegen der techn. Unmóglichkeit, die Ole ausreichend zu 
cntschwefeln, kann nur durch geeignete Auswahl der Metallc oder chem. Mittel Abhilfe 
geschaffen werden. Chromeisen, Chromnickeleisen, Elektroplatieren mit Chrom, sowie 
Auskleidungen mit korrosionswiderstandsfaliigen oder anderen lcicht ersetzbaren 
Metallen haben gute Resultate ergeben. Durch Anwendung von Alkalien wird dio 
Korrosion herabgesetzt. (Petroleum 2 4 . 303—07.) T y p k e .

J. B. Rather, Das Sauresclilammproblem in der Olraffination. Krit. Ubersicht 
iiber die zahlreichen Vcrff. dio seit 1859 die Lsg. des Saureproblems yersucht haben. 
Zur Trennung von Saure u. Teer dienen eine Anzahl Verff., die unter Druck arbeiten. 
Die Konz. der verd. ILSO., soli neuordings nach dem ChemicoprozeB vorteilhaft durch 
Einblasen yon heifier Luft u. Kamingasen (unter starker Oberflachenbewegung) er- 
folgen, wobei niedrigere Tempp. ais beim Pfannenycrf. u. entsprechend geringere 
Heizungskosten entstehen. Auch Vakuumdest. wird angewandt. Viclfach wird der 
mehr oder weniger von der Saure getrennte Teer yerbrannt, wobei aber Schiiden an 
Apparatur u. fiir die Nachbarschaft durch SOa entstehen. (Oil Gas Journ. 26. Nr. 41. 
102. 138—41.) '  N a p h t a l i .

A. F. von Stahl, Einige noch nicht in Belrieb sleliende Vorkommen benzinlialtiger 
Ole des Kaukasus. Olvorkommen mit hohem Benzingehalt finden sich im Kachetini- 
schen Hóhenzug nórdlich Tiflis. (Petroleum 24 . 297— 98.) T y p k e .

M. Naphtali, Asphaltene und Erdólharze. (Asphalt-Teerind.-Ztg. 28. 225—29. —
C. 1928. I. 1601.) N a p h t a l i .

F. E. Wood, H. W. Young und A. W. Buell, Losungsversuche zur Bestimmung 
des Verhallens von Paraffin im liaffineriebetrieb. Weich- u. Hartparaffine von Salt 
Greek vom Schmelzpunkt zwischen 120 u. 156° F. wurden im Laboratorium auf ihr 
Verh. in Rohóllsg. (bzw. -Suspension )bei yerschiedenen Tempp. u. wechselnden Be- 
dingungen, wie Riihren (giinstigo Wrkg.), Einpressen von Naturgas (ohne Wrkg.), 
Einfiilirung von Fremdkorpern (Ausscheidung von Paraffin usw.) untersucht, um die 
Bedingungen festzustellen, unter denen sich Paraffin im Rohól lóst u. die, unter denen 
seine Ausscheidung aus Rohól verhindert wird. Dic Verss. wurden mit 5, 10, 15 u. 
25%ig. Lsgg. angestellt. — Im Sondenbetriebe wurde die Wrkg. yerschiedcner Mittel 
auf Paraffinablagerungen in der Sondę u. den Rohricitungen erprobt, von denen sich 
elektr. Erhitzung u. Dampf am besten bewiihrten. Einzelheiten im Original. (Oil 
Gas Journ. 26 . N r  41. 149. 156.) N a p h t a l i .

Paul Woog, Die Bedeutung der mólekularen Oberfldchenerscheinungen fiir die 
Reibwngsverminderung in den Fallen der unvollkommenen Schmicrung. Auszug aus dem 
Buch yon W o o g , C o n t r i b u t i o n  a l’e t  u d e  d u  g r a i s s a g e  (Paris 1926). — 
An Hand von Abbildungen wird dic Versuchsmethodik des Vfs., sowio der Begriff der. 
Schlupfrigkeit (onctuosile) erliiutert, der grundlegend fiir die Bewertung u. Anwendung 
aller Schmiermittei ist. (0lm arkt9 [1927]. 153—56. 166—69. Strafiburg, Univ.) H e l ł .

H. I. Young, Korrosion durch Ol. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 3 [1927].
492—93. — C. 1928. I. 1482.) . H e l l e r .

Peters, Die Dampfkesselfetierungen, ihre Anjiassung an die neuzeitliche Kohlen- 
verwertung und die Grenzen ihrer Mechanisierung. Besprochen werden Flammrohr- 
kessel, Unterschubfeuerungen, Mechanisierung der Planroste, Treppen-, Mulden- u. 
Wanderroste, das Fe-Material der Wanderroste, Kohlenstaubfeuerungen. (Papier- 
fabrikant 26. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 113—20 
Halle a, S.) S uyern .

M. Dolch und E. Rindtorff, Hiittenkoks, Gaskoks und Schwelkoks aus backender 
Steinkohle. Vff. stcllen fest, daB die Tiegelprobe, in der dio Temp. des Kokeofens 
nicht erreicht wird, zur Best. der fliiehtigen Bestandteile yon Hiittenkoks nicht ge- 
eignet ist. Die Best. u. Unters. der bis 1200° von zwei Hiittenkoks-, einer Gaskoks- 
u. zwei Schwelkoksproben aus einem elektr. geheizten Quarzróhrchen entweichendcn 
Gase ergibt fiir die Hochtemp.-Koksproben wesentlich H u. CO ais brennbare Bestand- 
teile, wahrend der Schwelkoks aiich erhcbliche Mengen CH„ abgibt. Der „Gaswarme- 
anteil“, d. h. der auf dio Gase entfallendo Bruchteil des Gesamtheizwertes, bewegt 
sich bei den Hochtemp.-Koksen zwischen 0,54 u. 1,90%, fiir die Schwelkokse yon
11,80 bis 19,00%. Die Rk.-Fahigkeit, gemessen an der Red. von C02 bei 800°, scheint 
nur durch das mehr oder weniger feinc Gefiige der Kokssorten bceinfluBt zu werden. 
Dieses kann durch entsprechende Ausgestaltung des Schwelyerf. woitgehenA modi-
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fiziert werden, wie durch Reproduktion einer Anzahl von Foinschliffen dargetan wird. 
(Gliickauf 64. 301—09. Halle a. S., Univ.-Inst. f. tcchn. Chem.) B o r n s t e in .

Kurt Briiggemann, Uber die Laboraioriumsnietliode zur Ermittlung der Ausbeute 
der Kohle an Koks und Nebenprodukten. (B rennstoff-C hem . 9.59—61. D a tte lń .)  BÓRNST.

R .H . Griffith, Analyse ton Gasóleti und Kohlemcasserstoffolen aus Teeren. Zur Best. 
der Dest.-ICurve werden 200 ccm des Ols in einem 250 ecm-Kolben aus Jenaer-Glas 
innerhalb 45—60 Min. dest., bis zu einem Endpunkt bei 340—380° bei einem Riick- 
stand von nicht mehr ais 5%. — Zur Best. der ungesatt. KW-stoffe werden 50 ccm des 
Gesamtdestillates 15 Min. Jang mit 100 ccm 80%ig. H2SO., (D. 1,73) geschiittelt. Nach
2 Stdn. wird die Saurescliieht abgetrennt u. der Olriickstand mit W. gewaschen, liierauf 
mit 10%ig. NaOH u. darauf nochnmls mit W. Das gewascheno wasserfreio Ol wird 
in einem 100 ccm-Kolben bis zum gleichen Endpunkt dest. Die Volumendifferenz 
vor u. nach dieser Behandlung entsprieht dem Geh. an ungesatt. ICW-stoffen. — Zur 
Best. der aromat. KW-stoffe werden 20 ccm des von ungesatt. KW-stoffen befreiten 
Ols 15 Min. mit 50 ccm konz. H2S04 geschiittelt. Das nach 2 Stdn. abgetremite 01 
wird wie oben gewaschen u. sein Vol. gemessen. Dio Volumenanderung entsprieht dem 
Goli. an aromat. KW-stoffen. — Das so gcrcinigtc 01 enthalt Paraffin u. Naphthene; 
es wird iiber Nacht mit CaCl2 getroeknet u. filtriert. Zur Best. der Naphthene werden 
5 ccm mit 5 ccm frisch dest. u. getrocknetem Anilin unter Riihren in einem Reagenz- 
glase im Glycerinbade erwarmt bis die trube FI. klar u. homogen geworden ist. Hierauf 
laBt man unter Riihren erkalten bis zum Auftreten der Trubung u. miBt mit einem 
in VlO Grado geteiltem Thermometer die krit. Lósungstemp. Je 0,4° Differenz zwischen 
der beobachteten krit. Lósungstemp. des zu untersuchenden Oles u. der Lósungstemp. 
eines nur aus Paraffinen bestehenden Oles von gleichem mittleren Siedepunkt ent- 
sprechen 1% Naphthengehalt. Ais mittlerer Siedepunkt wird die Temp. angenommen, 
bei der die Halfte der zur Dest. angewandten Olmenge uberdest. ist. (Journ. Soc. chemv

Reston Stevenson und Joseph A. Babor, Bestimmung der Fliichiigkeit vonGasoliv. 
(Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 1361—68. — C. 1928. I. 1482.) NAPHTALI.

E. Casimir, Anmerkungen iiber die quantitalive Asphaltbestimmung in Asphalt- 
gesleinen. Nach der Methode P r e t t n e r  werden niedrigerc Werte, ais nach der Ex- 
traktionsmethode erhalten, weil durch die Einw. der Ather-Salzsaure auf den Asphalt 
ein ben/.olunl. Korper gebildet wird. (Petroleum 24. 315—18.) T y p k e .

Typke, Die Schwefelsdureprobe bei Mineralolen. Die Schwefelsaureprobo erscheint 
ais zur Priifung von Isolier- u. Schmierólen ungeeignet. Es wiire wiinschcnswert, daB 
vorliandene Erfahrungen mit dieser Probe bekannt gegeben werden. (Petroleum 24.

Salermo Ltd., Kingsway, London, Destillation von KoMemloff oder dhnlićhen 
Stoffen. Man zormahlt die Stoffe zu kleinen Stiicken u. bewegt sic in dunner Schicht 
kontinuiorlich iiber oino oder mehrere Platten in einer Trockenkammer im Gegenstrom 
zu li. Abgasen, dio fiir Destillationszwecke gedient haben. Von der Trockenkammer 
gelangen dio Stoffo in eino von auBen lioizbaro Destillationskammcr. (Aust. P. 4318/ 
1926 vom 18/10. 1926, ausg. 10/11. 1927.) K a u s c h .

fidouard Goutal und Henri Hennebutte, VerkoJden von geformtm Brennstoffen 
aus porosen Kohlen (aus Holz, Torf oder Ligniten erhalten), die mit Teer ais Binde- 
mittel brikettiert worden sind, wobei diese Brennstoffe von Pulyem solcher Brenn
stoffe umgeben sind. (F. P. 632 856 vom 14/4. 1927, ausg. 17/1. 1928.) K a u s c h .

James William Pohlmann, Bidwell, Maryborough (Australien). E?nulsionen, 
bestehend aus etwa gleichen Teilen SłeiiikoTilenteer, Olen usw. u. Melasse, die kalt 
zusammengeruhrt werden. (Aust. P. 359/26 vom 2/2.1926, ausg. 8/9.1927.) F. M. Mii.

Heliodor Rostin, Deutschland. Hydrierung von KoMenwassersłoffen, besonders 
Crackprodd., dureh Behandeln mit H2S in Ggw. von Kupferlegierungen, z. B. mit 
Al, Zn, Bi, Fe, so daB sich nascierendcr H2 bildet. Wenn die Umwandlung des Metalls 
in Sulfid boendet ist, wird os dureh Behandeln mit H , oder H2-enthaltenden Gasen 
bei hoherer Temp. regeneriert. Nach einem Beispiel vorwendet man eine Legierung 
von 90 Cu u. 10 Al. (F. P. 633127 vom 4/8. 1926, ausg. 21/1. 1928.) D e r s i n .

Henri Marchand, Frankreieh, Uberfiihrung sclmerer in leichle Kohlenwassersloffe. 
Man behandelt die schweren KW-stoffe mit pulverigen kohligen Stoffen, indem man 
dio Gemische beider formt u. destilliert bis zur Koksbildung. Durch Waschen der 
entwickelten Gase mit W. entfernt man daraus den Washcrdampf u. trennt in fl, Zu-

Ind. 47. T 21—24.) SlEBERT.

314.) T y p k e .
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stan d o  d u rc h  K o n d e n sa tio n  Teor, Fettkorper u. KW-stoffc ab. (F. P. 633 133 vom 
5/8. 1926, ausg. 21/1. 1928.) K a u s c h .

Emil Giger, Ziirich (Schwoiz), Verfahre>i zur Gewinnung ion mechanischer Arbeit 
im Zusammenhang mit der Verfliissigung der Kohle. Die unter hohem Druclc stolienden 
Hydrierungsabgase u. die in ihnen enthaltenen Dampfe u. suspendierten Stoffe werden 
móglichśt nahe ihrer Entstehungsstollo u. bei diesem Druck verbrannt u. unmittelbar 
anschlieBend ais Trcibmittel in mindestens einer Kraftmaschine zwccks Gewinnung 
nutzbarer mechan. Arbeit verwondct. Die Abwarme der aus der Kraftmaschine aus- 
trctenden Stoffe wird zur Aufrechterhaltung von Vorgangen des Kohlevcrflussigungs- 
verf. yerwertet. (Schwz. P. 123 928 vom 11/ 1. 1927, ausg. 1/2. 1928.) D ersijst.

Emil Giger, Ziirich (Schwoiz), Verfahren zur Gewinnung mechanischer Arbeit 
im Zusammenhang mit der Verflussigung der Kohle. Dio unter bohem Druck stehenden 
Hydrierungsabgase u. Óldampfe laflt man unmittelbar nach ihrem Austritt aus dem 
Rk.-App. mindestens cinmal in einer Kraftmaschine, dio ais Gas- odor Dampfturbine 
ausgebildet ist, ontspannen u. dadurch abkiihlen. Die Rk.-Gase treten zweeks Wieder- 
gewinnung von Hydrierwasserstoff unter dem im Rk.-GefiiB herrschenden hohon 
D ru ck  unter Zusatz von H 20-Dampf in einen Spaltapp., so daB dem aus dem Gas- 
spaltapp. in das Rk.-GefiiB zu fórdernden H2 nur oino seinem Bewegungswiderstande 
ontsprechendo Druckorhohung zu erteilen ist. Dio im Gasspaltapp. gcbildete C02 
wird ebenfalls in einor Kraftmaschine unter nutzbarer Arbeitsabgabo entspannen 
gelassen. (Schwz. P. 124135 vom 6/1. 1927, ausg. 1/2. 1928.) D e r s i n .

Constantin Chilowsky, Frankreich, Eeinigung und Abkiihlung der aus Schwerdlen 
pyrogenetisch erzeugten Gase. Dio Gaso werden zweeks Yermeidung der Kondensation 
der Teerbestandteile im Generator auf erhohter Temp. gehalten u. dann beim Yerlassen 
des Generators u. vor jeder Beriihrung mit den Wanden von Zwischenapp. oder Kanalen 
die sie in Motoren leiton, plotzlich auf genugend tiefc Tempp. abgekiihlt. (F. P. 632 499 
vom 8/4. 1927, ausg. 10/1. 1928.) K a u s c h .

Franz Lenze, Miilheim, Ruhr-Styrum, Unter Kuhlwirkung arbeitendes Reinigung.s- 
verfahren fiir zur Fernleitung bestimmte Gase von KokereiGasanstalts-, Schicelerei- 
betrieben o. dgl., dad. gek., daB innerhalb von Temperaturgrenzen gckuhlt wird, bei 
denen einerseits ein restloses Niederschlagen des vom Gas mitgefiihrten Naphthalins 
u. W. (Tempp. von 0° u. darunter) gesiehert ist, aber andererseits auch noch die Ver- 
wendung NH3-haltigon Waschwassers zur moglichst restloscn NH3-Aufnahme er- 
moglicht ist (d. h. Tempp. iiber —0°, also zweckmiiBig Tempp. zwischen 0° u. etwa 
—10°. (D .R .P . 457264 K I. 26d vom 26/6. 1923, ausg. 12/3. 1928.) KAUSCH.

Ernst Chur, Koln, Verfahren zur restlosen Entfernung des Ammoniaks aus Destilla- 
tiunsgasen, 1. dad. gek., daB man das Gas durch Wasserdampfzusatz wiederholt in 
don gesśitt. u. iiberliitzten Zustand versetzt, so daB. das Gas wiederholt auf cino hohero 
Temp. gebracht wird, u. daB dor zugefiihrtc Wasserdampf jedosmal wieder mit dem 
Kondensat vordichtet wird. — 2 weitere Anspriiche betreffen Ausfiihrungsformen 
des Verf. (D. R. P. 457 230 K I. 26d vom 15/6. 1927, ausg. 10/3. 1928.) K a u s c h .

Koppers Co., iibert. von: Eugene H. Bird, Pittsburgh, Pennsylvan., Gasreińigung. 
Das vom H2S usw. zu befreiendo Gas wird mit einer verhaltnismaBig groBen Mengo 
des alkal. Absorptionsmittels in Beriihrung gebracht u. das vom H2S nahezu gereinigte 
Gas wird alsdann nut einer kleineren Menge Alkalilsg. zweeks Entfernung des restlichen 
H2S behandelt. (A. P. 1 660 741 vom 24/11. 1922, ausg. 28/2. 1928.) K a u SCH.

L’Air Liguide (Soc. Anon. pour 1’Ćtude et l’ExpIoitation des Procedes 
Georges Claude), Paris, Entschwefeln von Gas. Um COS aus Koksofengason o. dgl. 
zu entfernen, verwendet man Lsgg. von Alkalien u. Glycerin (oder Di-, Tri- u. Po)v- 
alkoholen). (F. P. 632 559 vom 30/7. 1926, ausg. 11/1. 1928.) KAUSCH.

Koppers Co., iibert. von: J, Becker, Pittsburgh, Reinigen von Destillaiionsgascn. 
Man regeneriert schmutzig gewordenes Materiał aus Gasreinigern fiir Gase von Koks- 
ofen, die mit einer Stahlerzeugungsanlagc in Verb. stęhen, durch Behandoln mit einem 
brennbaren Gas, z. B. einem Teil des gereinigten Gases, der dann unter dcm Koksofen 
zur Yerbrennung kommen kann. (E. P. 283 948 vom? 16/12. 1927, Auszug veróff. 
14/3. 1928. Prior. 22/1. 1927.) K a u s c h .

Albert Bechevot, Frankreich, Gascrzeuger, bestehend aus einem feuerfesten Ge- 
fiiBc, das aus zwei Teilen (einem oberen u. einem unteren) gebildet ist, u. einer metali. 
Retortę ais Brennstoffmagazin im oberen Teile des Generators. Zwischen dem Generator- 
mantel u. dem zweiteiligen GefaB ist ein freier Raum, in dem die fiir die Yerbrennung
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erforderliehe Luft herabstrómt u. sich dort anwarmt. (F. P. 632 574 vom 2/8. 1926, 
ausg. 11/ 1. 1928.) K a u s c h .

J. Lowe, Auckland, Neuseeland, Wassergasanlage. Man yerwendet zur Herst. 
von Wasser- u. Generatorgas jo 2 Gcneratoren, in dencn dieso beiden Gase abweehselnd 
hergestellt werden. Die Erfindung betrifft besondere Konstruktionen yon auf hydraul. 
Wege selbsttatig betriebencn Vcntilen an diesen Generatoren. (E. P. 283 909 vom 
16/5. 1927, Auszug yeróff. 14/3. 1928. Prior. 20/1. 1927.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Brennbare Gase. Maji yergast 
kórnige, gegebenonfalls von staubformigen Anteilcn begleitetc, feste Kohle (Braun- 
kohle, Braunkohlenkoks, Stcinkohlenkoks, der bei niederer Temp. erzeugt wurde), 
indem man sie mit dem Vergasungsmittel (Waśserdampf) wahrend der Vergasung in 
Bewegung hiilt. (F. P. 632 466 vom 8/4. 1927, ausg. 10/1. 1928.) K a u s c h .

Maschinenfabrik Hartmann A.-G., Offenbacha. M., u n d I. G. Farbenindustrie 
Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Siebung von h5rnige.ru Trockengut unter gleickzeitiger 
Kiihlung mittels eines Luftstromes, dad. gek., daB der Durchgang des Trockengutes 
durch das Sieb durch entsprdehend angeordnete Widerstande, die das Gut gleichzeitig 
mchrfach umwalzen, mit Absicht yerzogert wird, u. daB gleichzeitig dio Kuhlluft durch 
Flugel, Dichtungslaschen o. dgl. so gefiihrt wird. daB sie prakt. restlos das Sieb u. 
das Gut durchstromt. — Hauptsachlieh dient das Verf. zum Trocknen yon Braun- 
kohle. (D. R. P. 457 299 KI. lOb vom 10/2. 1926, ausg. 12/3. 1928.) K a u s c h .

American Hydrocarbon Co., Inc., V. St. A,, Apparat zum Gewinnen fliichtiger 
Produktc aus festen Korpern (bituminose Schiefer. Kohle usw.) in Stuckform, zum 
Entwasscrn von Pflanzen, Mineralien u. dgl., bestehend aus einer Retorte, in der eine 
yerhaltnismaBig niedrige Temp. wahrend der ganzen Behandlungsdauor aufrecht er- 
halten werden kann. Sio ist ein um seine Langsaclise drehbares Rohr mit Mantel, das 
von innen u. auBen erhitzt wird. (F. P. 632 716 vom 13/4. 1927, ausg. 14/1. 1928. 
A. Prior. 3/5. 1926.) K a u s o h .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Eugene C. Hertliel, Chicago, 
Cracken von Ol. Man leitet Heizgase zum Cracken des Óles zucrst iiber eine Hilfsheiz- 
rohrschlange u. dann erst tiber die Heizflachen der eigentliclien Druckblase, mischt 
ihnen h. Gase von geringerer Temp., ais die Heizgase sio aufweisen, bei u. zwar an einer 
Stelle zwischen der Hilfsheizrohrschlange u. der Blase u. laBt das zu crackende Ol durch 
die Rohrschlangc u. die Blase zirkulieren. (A. P. 1 669 647 yom 23/3. 1925, ausg. 
28/2. 1928.) ' K a u s c h .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: Edward W. Isom, Locust VaKey, 
New York, Cracken von Kohlemcasserstoffen. Man treibt einen Olstrom durch ein langes 
erhitztes Rohr, yerbrennt einen Brennstoff u. fiihrt die h. Verbrennungsgase im Gegen- 
strom iiber das das Ol fiihrende Rohr. Dann mischt man die dabei etw7as abgekiihlten 
Verbronnungsgaśe u. fiihrt sie yon neuem iiber die Rohre hin. (A. P. 1661073  yom 
15/5. 1925, ausg. 28/2. 1928.) K a u s c h .

Sinclair Refining Co., New York, iibert. von: John E. Bell (t)> Brooklyn, N. Y., 
und Edward W. Isom, Locust Valley, N. Y., Cracken von Kohlcnwasserstoffen. Man 
erhitzt das zu crackende Ol auf eine Cracktemp. unter Druok in zwei Stufen, laBt das 
Ol von einer zur anderen Stufe zirkulieren, unterwirft die Crackdampfe einer Riick- 
fluBkiihlung u. leitet den RiickfluB in die erste Stufe. Die Wannę der Heizgase wird 
yon dem Ol in der ersten Stufe u dann von dem der zweiten Stufe aufgenoinmen. 
(A. P. 1 660 856 vom 14/3. 1925, ausg. 28/2. 1928.) K a u s c h .

Pasquale Balsamo, Lugano, Fliichtige Essenzen aus schweren Olen. Man fiihrt 
das schwere Ol (Solaról, Harzol, Mazut, Naphtha uśw.) in Dampffonn durch ein Rohr 
mit Katalysatoren aus yerschiedenen Metallen bei 600—650° u. kondensiert die er
haltenen Dampfe. (Schwz.P. 124 532 yom 29/3. 1927, ausg. 1/2. 1928.) K a u s c h .

Vacuum Oil Co., New York, iibert. von:' Robert C. Moran, Woodbury, N. J., 
Beinigung von Petroleum usw., das mit Sdiwefelsiiure behandelt wurde. Man mischt das
Ol mit Athylenglykol u. trennt dann dieses ab, wobei die sulfurierten Verbb. aus dem
Ol mit abgeschieden werden. (A. P. 1 659 782 vom 23/2. 1927, ausg. 21/2.1928.) K aU.

Standard Oil Development, Delaware, iibert. von: Leo Ranney, Jaeksboro, 
Texas, Einrichlung zum Gewinnen vo)i Mineralól. Die Einriehtung besteht in der Kombi- 
nation von Grubenbrunnen, einer Olsammelleitung, die mit ersteren in Verb. stebt, u. 
einem Scheideapp., in den die Sammelleitung das Ol ergieBt. Sie wird in einem gedeekten 
Minengang angeordnet. (A. P. 1660 818 vom 7/5. 1924, ausg. 28/2. 1928.) K a u sc h .
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XX. Schieli- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
G. St. J. P erro tt und D. B. Gawthrop, Apparat zum Studium des durch Explosiv- 

stoffe eingeleiteten Yerbreimungsprozesses entzundlicher Gas-Imftmischungen. Aus einem 
Stahlrohr von 6,1 m Lange u. 1,93 m Durchmesser, das an einem Ende durch einen 
Stahlmórser, am anderen Ende durch eine Papierseheibe verschlossen ist, wird eine 
Gaskammer, ahnlich einer Schłagwetterstrecke, hergestellt. Das llohr besitzt an seiner 
Langsseite 20 Glasfcnster, die es gestatten, die Flammenerschcinungen in bestimmter 
Entfernung von der Strecke auf einem rotierenden Filmband aufzunehmen. Die Gas- 
Luftmisehungen werden in der Kainmer hergestellt. Vf. beschreibt einige Verss. mit 
50 g bzw. 150 g Nitroglycerindynamit, die aus dem Morser in eine 8%ig. Gas-Luft- 
mischung geschossen wurden. Die Fortpflanzung der Flammen- bzw. Detonations- 
welle wird an einigen Photographicn gezeigt. Bei Verss. mit 50 g Sprengstoff hatto 
die Explosion eine Daucr von 1,1 Millisek. Es folgt auf dem Flammenbild ein dunkles 
Intervall infolge der raschcn Abkiihlung der Detonationsgase durch Expansion; dic 
Flamme pflanzt sich dann mit einer Geschwindigkeit von etwa 500 m/see weiter fort, 
die schlieBlich auf einen Wert von etwa 60 m/sec abfallt. Die Verss. werden mit Sicher- 
heitssprengstoffen an Gas-Luft- u. Kohlcstaub-Luftmischungen fortgesetzt. (Ind. 
engin. Chem. 19 [1927]. 1293—95. Pittsburgh, Experiment Station, U. S. Bureau of 
mines.) Me t z .

G. Tanim anil und C. Kroger, U ber die Verjmffungstemperatur und Schlay- 
empfindlichlceit von flilssigen und festen Explosivstoffen. Die Yerpuffungstemp. eines 
Explosivstoffes waefist mit abnehmender Menge des Stoffes und mit zunehmender Er- 
hitzungsgeschwindigkeit. Es gibt fiir jeden Explosivstoff eine Verpuffungsgrenze, 
eine Flacho, welche die Verpuffungstemp. in Abhangigkeit yon der Menge u. der Er- 
hitzungsgeschwindigkeit darstcllt. Bei Tempp. unter dieser Flachę tritt eine Ver- 
puffung nicht ein, weil wahrend der Erhitzung der Explosivstoff sich zers. oder mit 
den ihn umgebenden Gasen (Luft) reagiert hat. — Dio in einer besonderen Anordnung 
(elektr. Ofen mit yeranderliehem Heizwiderstand) ausgefiihrten Verss. der Vff. er- 
streckten sich auf Sprengstoffe, dereń Verpuffungstempp. untcrhalb der FF. liegen 
(Knalląuecksilber, Bleiazid, ICalium-, Blei- u. Silberpikrat, Aeetylensilber), u. solche, 
dereń Verpuffungstempp. iiber den FF. liegen (Trinitrotolupl, Silberazid, Trinitro- 
kresol, Pikrinsaure). Die Verpuffungsgrenze liegt bei den fliicktigen explosiven Stoffen, 
die vor ihrer Verpuffung schmelzen, bei wesentlich hóheren Mengen ais bei den nicht- 
fliichtigen Stoffen (20—100 mg gegeniiber 0,4—10 mg). Die Abhangigkeit der y er
puffungstemp. von der Erliitzungsgeschwindigkeit ist (mit Ausnahme des Kalium- 
pikrats) lincar. Fiir verschiedenc Mengen laufen die Geraden bei niehtfliichtigen 
Explosivstoffen einander parallel, bei fliichtigen Stoffen konvergieren sio nach hóheren 
Erhitzungsgeschwindigkeiten u. schneiden sich bei einer Temp., bei der die yer
puffungstemp. unabhangig von der Menge ist. — Durch Aufnahme von Zers.-Kurven 
wurden beim Trinitrotoluol u. Trinitrokresol die Tempp. des Beginns der Zers. u. die 
wahren Verpuffungstempp. bestimmt. Die Tempp. fiir den Beginn der Zers. liegen 
fiir Trinitrokresol bei 180°, fiir Trinitrotoluol bei 150°. Die wahre Verpuffungstemp. 
des Trinitrokresols liegt bei 30—50° hóher ais die gewóhnlich beobachtete. Die in 
geschlossenen GefaBen festgestellten wahren Verpuffungstempp. liegen stets hóher 
ais die in offenen GefaBen beobachteten. Durch langeres Erhitzen auf konstantę Temp. 
■wird die Verpuffungstemp. von Trinitrotoluol durch Bldg. yon Zers.-Prodd. erhóht.
— Die Vff. zeigen weiterhin, daB bei gleichmaBiger Verteilung yon hydrostat. Druck- 
stóBen geschmolzenes Trinitrotoluol u. Trinitrokresol zur Explosion gebracht werden 
kónnen, nicht aber feste Sprengstoffe, wie Knalląuecksilber, Aeetylensilber, Bleiazid 
u. Kaliumpikrat. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 169. 1—32. Gottingen, Inst. f. physikal. 
Chem. d. Univ.) M e t z .

L. Metz, Die Verwendung vori Blei und seinen Verbindungen in der Sprengstoff- 
chemie, tiberblick iiber die Verwendung des Metalls in der Sprengstoffpriifung (ais 
Bleiblock, Bleiplatte u. bei der Best. der Detonationsgeschwindigkeit nach D a u t r ic h e ), 
sowie der Bleiverbb. ais Spreng- u. Ziindstoffe. Vf. bespricht die Verwendung von 
Bleiazid ais Initialsprengstoff u. erórtert dic Vor- u. Nachteile dieses Sprengstoffes 
gegeniiber Knalląuecksilber. t)ber dio Anwendung von Bleiyerbb. (Bleitrinitro- 
resoreinat, Bleirhodanid usw.) ais Ziindstoffe zu den yerschiedensten Zwecken wird 
kurz berichtet. (Sletall-Wirtschaft 7. 228—30. Berlin.) M e t z .
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R. W. Ryan und E. A. Lantz, Einflu/3 der Temperatur auf den Zersetzungsgrad 
von Nitrocellulo.se. Vf. beschreibt eine Methode zur Unters. des Entw.-Grades von 
Stickoxyden aus auf yerschiedene Tempp. erhitzter Nitroeellulose. Diese wird in 
einem zylindr. GlasgefiiB, durch das ein iiber NaOH u. CaCl2 getrookneter Gasstrom 
gesaugt werden karm, durch ein m-Xylolbad auf 136—140°, durch ein Butylalkohol- 
bad auf 116—118° oder durcli ein W.-Bad auf 99—100° erhitzt, die sich entwiekelnden 
Stickoxyde durch eine 5%ig. KJ-Lsg. absorbiert u. das ausgeschiedene J  mit Yioo'11- 
Thiosulfat titriert. Werden die Łogarithmen der bei yersehiedenen Tempp. erhaltenen 
Werte in einem Koordinatensystem cingetragen, so wird eine gerade Linie erhalten, 
die die Grundlage fiir die neue Stabilitatspriifungsmethode, die von dem Temp.- 
Koeffizienten abhangig ist, bildet. In einer Tabelle sind die Resultate einer groBeren 
Zahl untersuchter Nitrocellulosen, wie sie zur Herst. von rauchlosem Pulver gebraucht 
werden, zusammengestellt. Die Methode liiBt sich zum Messen der Stabilitat u. zur 
Unters. des Einflusses von yersehiedenen Salzen auf die Stabilitat gebrauehen, (Ind. 
engin. Chem. 20. 40—42. Keiwil [N. J.], Herkules Pulver Co.) BRAUNS.

Wm. H. Rinkenbach, Analyse von Gemischen aliphalischer Nitroverbindungen 
mit Hilfe des RefraJctom-eters. (Vgl. C. 1927. II. 409. 1928. I. 29.) Yf. yergleicht 
die Brechungsindices des reinen Nitroglyeerins, des Athylenglykoldinitrats u. des 
Diathylenglykoldinitrats bei yersehiedenen Tempp., ferner Gemisclic von Athylen- 
glykoldinitrat mit Nitroglyeerin. Aus den erhaltenen Resultaten geht heryor, daB 
sich dio Menge der Glykolyerbb. in einem Gemisch mit Nitroglyeerin, falls die Verbb. 
rein sind, mit Hilfe des Brechungsindex ęrmitteln laI3t. Bei Ggw. yon Olen, Fetten 
u. Harz, wie dies bei ath. Ausziigen yon Dynamit der Fali ist u. die sich auch durch 
Ausfrieren nicht ganz entfernen lassen, ist die Methode nur zu qualitativen Bestst. 
von Glykolnitraten brauchbar. (Ind. engin. Chem. 19 [1927]. 1291—92. Pittsburgh 
[Pa.], U. S. Bureau of Mines.) Brauns.

Grubernes Spraengstoffabriker, A./S., Oslo, Sprengstoff, bestehend aus gela- 
tiniertem Nitroglyeerin, dem 9—12% Nitroglyeerin, 1,5—3% Al oder Ferrisilieium 
zugesetzt werden. (N. P. 42 983 vom 11/1. 1921, ausg. 26/6. 1926.) T h i e l .

Josef Wagner, Koln, Reinigungsmittel fiir Schufiwaffen, dad. gek., daB an sich 
bekannten Waffenreinigungsmittoln zwecks Entfernung der in den Liiufen sich bildenden 
Ndd. von Pb u. Pb-Oxyden Ester der Oxyfettsauren, insbesondere Milchsaureathyl- 
ester, zugesetzt werden. — Z. B. rnischt man Mineralnie u. alkoh. AlkalioUat mit Milch- 
saureathylester oder Glykolsaureestem. Mit dem Mittel kónnen nicht nur die sauren 
Nachschlage, sondern auch die beim SeliieBen sich bildenden Ruckstande von Pb u. 
Pb-Oxyden gel. bzw. yon der Waffenseele losgel. u. mit dem Wischer leicht entfernt 
werden. (D. R. P. 455 189 KI. 22g vom 13/10. 1926, ausg. 26/1. 1928.) SCHALL.

XXIV. PJiotographie.
L. Lobel und J. Lefevre, t)ber die Sensitometrie von Umkehremulsionen. Umkehr- 

emulsionen miisson die folgenden beiden Bedingungen erfullen: — 1. Die Solarisations- 
diehte muB gleich sein der totalen Schwarzung, d. 1). der durch Red. des gesamten 
im Querschnitt yorhandenen AgBr erhaltenen Diehte. — 2. y«> =  1. Der grundlegende 
Unterschied fiir die Wahl der Belichtungszeit bei der gewohnliehen Photographie u. 
bei den Umkehryerff. ist der, daB bei ersterer auf die Schatten, bei letzterer auf die 
Lichter exponiert werden muB. (Photogr. Industrie 26. 158—59. Buli. Soc. Franę.. 
Photographie [3] 14 [1927]. 288.) LESZYNSKI.

Robert Dauge; Der photographische Autoretouchierapparat. Der beschriebene 
App. crmóglicht die bei der Yergrófierang bzw. Projektion photograph. Bilder auf- 
tretenden, durch die Struktur der photograph. Emulsion bedingten Fehler zu elimi- 
nieren. Dies wird dadurch ermóglicht, daB man (bei gleicher Gesamtexposition) yon 
mehreren gleichen Aufnahmen ausgeht, so daB sich die Fehler der einzelnen Aufnahmen 
iiberdecken. (Buli. Soc. Frany. Photographie [3] 14 [1927], 308—10.) L e s z y n s k i .

D. Kruger, Photographische Gelatine. VI. geht kurz auf einigc fiir die Fabrikation 
photograph. Gelatine zu beaehtende Punkte ein u. beschreibt zusammenfassend die 
wichtigsten Verff. zur Priifung der physikal. Eigg. u. der chem. Zus. der Gelatine. 
(Photogr. Industrie 26. 196—97. 226—29. 264—65.) L e s z y n s k i .

PriDttd in Oermony SchluB der Redaktion: den .£r. April 1928.


