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A. Allgemeine nnd physikalische Cliemie.
R. Samuel, Unpolare Bindung und Alomrefraktion. I . Yf. g ib t eine Modi- 

fikation der LEWISschen Octetttheorio: Es wird angenommen, daB jede einzelne 
unpolare Bindung nicht durcli zwei, sondern nur durch ein Elektron realisiert wird. 
Es wird dam it die Anschauung ubernommen, daB auch im unpolaren Mol. ein mehr 
im positiven u. ein mehr im negativen aufzufassender Partner vorhanden ist. Die 
Valenzelektronen des positiven Teiles u. nur sie sollen gleichzeitig im Kraftfeld beider 
Kerne laufen u. dadurch die Bindung bewerkstelligen. Hiernaeli besteht zwischen 
polarer u. unpolarer Bindung lediglich ein gradueller Unt-erschied. An Stelle der 
Unterseheidung in  paare u. unpaare Moll. (solehe m it gerader u. ungerader Elektronen- 
zahl) treten die Moll. m it abgesehlossener u. unabgeschlossener Restkonfiguration. 
Durch die neue Theorie wird das ehem. Tatsaelienmaterial, soweit es Verbb. 1. Ordnung 
angeht, vollstandig erfaBt u. kann m it Hilfe weniger, ganz einfaeher Satze dargestellt 
werden. Der Begriff des Zentralatoms kann in  demselben Sinne wie bei den eehten 
Komplexen auch fiir Verbb. 1. Ordnung eingefuhrt werden. Die unpolare Bindung 
kann ais eine A rt AnregungsprozeB des positiyen Atoms behandelt werden: Das Valenz- 
elektron befindet sich auf einer Bahn, die sich von der Normalbahn in energet. Hin- 
sicht unterscheidet. Die zur ehem. Bindung notwendige Energie wird vom negativen 
Partner geliefert. Je  nachdem, ob mehr oder weniger Energie zur Beanspruchung 
oder (im Extremfall) zur Ablosung des Valenzelektrons aufgebracht werden mufi, 
ist das positive Atom weniger oder mehr fahig, positive Bindungen einzugehen; je 
nachdem, ob die Elektronenaffinitiit des negativen groB oder ldein ist, wird es seiner- 
seits die Bindungselektronen bald ganz ablosen, bald nur beanspruchen konnen. — 
Ausgehend von den Daten fiir das elektr. Leitvermogen von Halogenverbb. in  der 
Schmelze wird eine Abgrenzung der Gebiete der unpolaren Bindung von Moll. m it 
abgesehlossener Restkonfiguration des Zentralatoms gegeben. — Auch fu r unpolare 
anorgan. Moll. konnen, wie fur organ., die Molekularrefraktionen in Atomrefraktionen 
zerlegt werden, wenn Bindungsart u. W ertigkeit berucksichtigt werden. Eine ein- 
gehende Diskussion der A rt u. Stabilitatsverhaltnisse der unpolaren Bindung an 
Hand der Atomrefraktionen fiihrt zu der folgenden systemat. Zusammenstellung 
der verschiedenen Molekiiltypen: Bei allen unpolaren Moll. werden die Konfigurations- 
lucken durch solehe Elektronen aufgefiillt, die ihren Zusammenhang m it dem Zcntral- 
atom noch nicht verloren haben. Is t diese Beanspruchung sehr starlc, so haben wir 
„polare Atommolekiile" vor uns (Typ HC1), dereń Dipolmoment grofl ist, u. die unter 
geeigneten Bedingungen die Beanspruchung dieser Elektronen zur vollen Loslósung 
steigern u. dann Ionen bilden. Sie stellen den Obergang zur rein polaren Bindung 
dar, zu ihnen fuhren auch andere t)bergange (Typ J 2) von den rein unpolar gebundenen 
Atommoll. U nter diesen sind die, bei denen die Restkonfiguration des Zentralatoms 
edelgasartig ist u. dereń Bindungselektronen eine gemeinsame Schale fiir bcide Partner 
bilden, ais besondere Gruppe zu betrachten; diese werden naturgemafi haufig durch 
Mehrfachbindungen gekennzeichnet. (Ztschr. Physik 49. 95— 136. Breslau.) L e.

Fritz Ephraim, U ber die Natur der Komplexverbindungen. Vf. unterscheidet 
unter den ehem. Verbb. drei Typen: 1 . Die Eleklrovalenz- oder polaren Yerbb., 2. die 
Kovalenz- oder unpolaren Yerbb. u. 3. die Feldvalenzvcrbb., zu denen die Additions- 
u. Komplexverbb., auch viele polymerisierte u. adsorbierte Kombinationen, ferner 
die Riescnmolekule zu rechnen sind, aus denen die Krystalle wenigstens der polaren 
Verbb. bestehen. — Die beiden ersten Typen sind Grenztypen. In  Molekeln u. Atomen 
bestehen auBer den einzelnen Punkten, den Lagepunkten der Elektronen, welehe die 
Verbindungsbildung maBgebend beeinflussen (nach S t a r k , K a u f f m a n n , T h o m s o n  
etc.) auch ganze Felder, welche elektrostat. anziehend wirken konnen. Diese Felder 
macht der Vf. fiir die Bldg. der 3. Gruppe der Yerbb., der Additionsverbb., verant-

X. 2. 57



842 A . A l l g e m e in e  u n d  f h y s ik a l is c h e  C h e m i e . 1928. II.

wortlich. — E in Metallion z. B. ist ais yon einem 0 cte tt umgeben zu betrachten, 
dessen Elektronen in  den Ecken eines Wiirfels lokalisiert sind, aber — im Gegensatz 
zur bisherigen Anschauung — nicht ais in Ruhelage befindlich aufgefaBt werden. 
Die Wiirfelecken sind ausgezeichnefc negatiye Punkte. Die auf der Wurfeloberflache 
ihnen entfernt liegenden M ittelpunkte der Wurfelflachen sind unter dem EinfluB 
des Atomkerns, wenn aucli niclifc selbst positiv, doch weniger negativ ais die Eck- 
punkte. Die Wurfeloberflache wird also aus Kraftfeldern gebildet, dereń negative 
Pole in  den Ecken, dereń positive in den Fiachenmittelpunkten liegen. N ahert sich einem 
solehen łon  eine andere Molekel, die einen Bipol darstellt, z. B. W. oder NH3, so wird 
die negatiye Seite des Bipols, das O- bzw. N-Atom, yon der Wurfelflachemnitte an- 
gezogen. An den seehs Flachen des Wiirfels finden seehs solehe Molekeln P latz ent- 
spreehend der Tatsaehe, daB die Koordinationszahl seehs die haufigste ist. Bei Elementen 
m it der Koordinationszahl vier sind die Elektronen an Tetraederecken, also an einem 
Kórper m it nur vier Flachenmittelpunkten gruppiert. W ird — bei groBen Atomen — 
die Koordinationszahl seehs uberseliritten, so ist dies, soweit es sich dabei nicht 
um polymerisierte Molekeln der Neutralteile („ Doppelwassermolekeln “ ) handelt, 
auf eine dureh die VolumvergróBerung bewirkte yerstarkte Beruhrungsmoglichkeit 
der N eutralteile m it den positiven Stellen des Ions zuruckzufiihren. Auch bei 
den Edelgasen miissen die Octette positiyerc u. negatiyere Stellen, Feldvalenz, 
zeigen; in der T at bilden auch sie Additionsverbindungen, H ydrate, die ungefahr 
6 Moll. H 20  enthalten. — Auf Grundlage dieser ,,Feldvalenztheorie“ ergibt sich fiir 
die Konstitution  der Komplexverhb. das folgende: Im  ersten Glied der nachstehenden 
Reihe (I., 1 Co-Ion u. 3 Cl-Ionen) sind die 6 N H 3-Moll. durch Feldvalenz, also rein 
elektrostat. u. ohne wesentliche Elektronenyerschiebung an die W urfelflachenmitten 
des Co-Ions gebunden. Im  zweiten Glied (II.) wird die am Co-Octett durch Verlust 
einer N H3-Gruppe freigewordene Besetzungsstelle von einem der Cl-Ionen in  Ansprueh 
genommen, das in die innere Sphare riickt u. nunmehr auch durch Feldvalenz gebunden 
wird. Der Unterscliied gegeniiber friiheren Auffassungen besteht darin, daB dabei 
das Cl seinen Ionencharakter nicht verliert, aber es kann ikn nach auBen nicht zeigen, 
weil die Feldvalenz es am Co-Ion festhalt. Auch in der n icht „ionisierbaren“ Verb. 
I II .,  in welcher drei Feldvalenzcn von Chlorionen .eingenommen werden, sind nach

wie vor Cl-Ionen yorhanden, aber ihre elektr. K raft kann sich nicht auswirken, weil 
sie von der elektr. K raft der Feldvalenz paralysiert wird. In  IV. yermag das Co-Ión, 
das schon in  den Verbb. m it drei negatiyen Resten keine yerfiigbaren AuBenelektronen 
hat, n icht mehr einen yierten Rest durch Aufladung zum łon  zu machen; es ist ein 
Hilfsatom notwendig, z. B. ein K-Atom, das sein AuBenelektron dem negatiyen Rest 
iibertragt, selbst zum ło n  wird u. diesen zum łon  macht, das nun wieder durch Feld- 
yalenz gebunden wird. Im  Endglied V. sind drei Hilfsatome (K) u. daher im K em  seehs 
negatiye Ionen, dereń Ionencharakter durch Feldyalenzbindung an das Co-Ion yer- 
deckt ist. — Auch in ster. H insicht ist die Feldvalenzauffassung der friiheren iiberlegen. 
Nach ihr is t bei Yerbb. m it yier Substituenten, also solehen, welehe den Komplex

Anfechtungen ausgesetzt ist, die gegebene. — Die Feldyalenz kann nur in  Erscheinung 
treten, wenn die betreffenden Atomstellen riiumlich geniigend freiliegen, um sie zu 
betatigen, z. B. bei Ionen in Lsgg., nicht aber, wenn das Atom in eine es teilweise um- 
gebende Molekel eingebaut ist. (Helv. ehim. Acta 11. 431—36. Bern, Univ., Anorgan.

A. E. van Arkel und J. H. de Boer, Die elektrostatische Deutung der Komplez- 
bildung. Vff. geben einen Uberblick iiber die derzeitigen Ansiehten, welche die hetero- 
polaren Verbb. sowie die Komplexverbb. auf elektrostat., zwischen geladenen Masse- 
teilchen bestehende K rafte zuruckfiihren. Es wird auf die Theorie von KOSSEL, sowie 
die hieran sich anschlieBenden, jene Theorie erweiternden Arbeiten hingewiesen u. 
die Zusammenhange zwischen jenem elektrostat. Zusammenhalt u. yerschiedenen 
Eigg. der Verbb. hervorgehoben u. der zusatzliehe Effekt der Polarisierbarkeit bzw. 
Deformierbarkeit der Ionen betont. Im  folgenden behandeln Vff. einige Probleme

Lab.) B l o c h .
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der Komplexbldg. Es werden im AnschluB an die von MAGNUS u. F a ja n s  entwickelten 
Ansichten die Polarisationseffekte diskutiert, die bei verschiedenen Komplexformen 
aufzutreten vermógen. Hierbei spielt z. B. die stark  verschiedene Deformierbarkeit 
der „Zentralatom e" jener Komplexe eine erhebliche Rolle; beispielsweise ist trotz 
Gleichlieit der Ionenradien die Deformierbarkeit des Ag+-Ions mindestens zehnmal 
grófier ais die des Na+-Ions. Starkę Deformierbarkeit des Zentralions karm aueh in- 
folge auftretenden Dipolmoments zu nichtsymmetr. Anordnung ihrer „Planetenionen" 
fuhren. Eine andere A rt von Komplexverbb. beruht auf der Anlagerung von Moll. 
(P tX i ,N H i ) m it starkem Dipolmoment an das Zentralion; hierzu gehóren die Iiydrale 
u. Amtnoniakale. F u r den, bei Anlagerung von W. bzw. K H3 an ein Zentralatom ma!3- 
gebenden „krit. A bstand“ geben Vff. elektrostat. Gleiehungen u. wenden sie auf die 
H ydrate bzw. Ammoniakate des H+, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, Ag’1', Zn++, Cd++, Cu++, 
Ca++, Sr++, Ba++, Ni++, Co++, Co+++, Cr+++, Rb+++ u. Pt++++ an. MaBgebend fur 
die Bldg. der Komplexe sind Ladung, Polarisationsfahigkeit, sowie Polarisierbarkeit 
u. GroJBe der Zentralionen einerseits, der angelagerten Molekule andererseits. Fem er 
wird noch die Anlagerung von Moll. oder Atomen o li n e Dipole an Ionen behandelt, 
wobei dureh das elektr. Feld der letzteren die Moll. oder Atome polarisiert u. die ent- 
standenen Dipole dureh die Ionen angezogen werden. Ais Beispiel wird die Addition 
von Jod an Halogenionen u. die Bldg. von Polysulfiden angefiihrt. Auch fiir diesen 
Fali werden die elektrostat. Gleiehungen abgeleitet. Aueli „Subhalogenide“ wie z. B. 
Ag.J? sind moglicherweise ais Komplexverbb. dieser A rt aufzufasson. Endlieh wird noch 
kurz die Bindung von nieht geladenen Atomen oder Moll. an dipolhaltige Moll. behandelt, 
ein Fali, der fiir die Stabilitatsfrage von Molekiilhydraten u. -ammoniakaten u. aueh 
von Edelgashydraten wiehtig ist. (Ree. Trav. ehim. Pays-Bas 47. 593—605. Eindhoven, 
Philips Gloeilampenfabrieken.) F r a n k e n b u r g e r .

Wilder D. Bancroft, Bas Wassergleich-geiuicht. (Colloid Symposium Monograph 
4 [1926]. 29—37. Ithaea [N. Y.], CorneU Univ. — C. 1926. II. 2765.) K r u g e r .

Yogoro Kato und Kenkichi Tachiki, Uniersuchungen iiber die Realction zur 
Erzeugung von Chlorwasserstoff und Magnesiumoxyd dureh Erhiizung von Magnesium- 
chlorid, eine Anwendung der ErMtzungskurve. Vff. untersuchen die Rkk. bei der Er- 
hitzung von hydratisiertem MgCl2 einerseits dureh Verfolgung der Gewichtsyerluste 
m it der Thermowaage, andererseits dureh Aufnahme der „Erhitzungskurve“. Zur 
Aufnahme der Erhitzungskurve werden die Differenzen der Tempp. der zu unter- 
suehenden Substanz u. einer Standardsubstanz im elektr. Ofen bestimmt u. gegen 
die Temp. der zu untersuehenden Substanz aufgetragen. F iir den Beginn des Auf- 
tretens der unten angefiihrten Rkk. ergeben sich nach der Thermowaagenmessung 
bzw. nach der Erkitzungskurve die folgenden Tempp.:

' MgClj- 6 HoO — ■)■ MgCl2 • 2 H „0 150 bzw. 150°
MgGlj • 2 ILO — >- MgCU-ILO 240 bzw. 225°
MgCl“-HoO — >- 2 MgCló • MgO • H.,0 265 bzw. 280°
2 MgCl2 • MgO ’ H 20  — >- "MgO • MgĆl2 495 bzw. 465°

Zwischen 330 u. 493° is t die Verb. 2 MgCl2 ■ MgO• H 20  stabil. Die von M o l d e n h a u e r  
(Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 51 [1906]. 378) angegebene exotherme Rk. im Gebiet 
von 350—505° wurde nieht bestatigt, (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 31. 
104—06.) L e s z y n s k i .

Yogoro Kato und Kiyoshi Sobajima, Zersetzungsprodukte beim Erhiłzen von 
Betain. Eine Anwendung der Erhilzungskurve. Nach der Methode der Erhilzungs- 
kurve (vgl. vorst. Ref.) wird die therm . Zers. des Beiains untersueht. Die Messung 
des zeitlichen Temp.-Anstiegs ergibt fiir den Beginn der R k, die Temp. 170°. Die 
Aufnahme der Erhitzungskurve fur Nalriumozalat ergibt eine Umwandlung in Car- 
bonat im Gebiet von 250—270°, die dureh chem. Analyse bestatigt werden kann. 
Bei der Erhitzung des Betains bis auf 220° ergibt sich eine Bldg. von 1 Mol. Oxalat 
auf 2 Moll. Betain, das gebildete Amin besteht yorwiegend aus Trimethylamin. Hier- 
nach findet die folgende Rk. s ta tt: 2 (CH3)3N(OH)CH2COOH =  2 (CH3)3N +
(COOH)2 +  C 02 +  H 2 +  CH.J. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 31. 106.) Le.

Louis Stevenson Kassel, Studien iiber homogene Gasreaklionen. II. Einjuhrung der 
Quanieniheorie. (I. vgl.C .1928.1.1609.) Im  AnschluB an seine vorherigeVeróffentlichung 
(1. c.) iiber dieTheorie homogener, monomolekularer Gasrkk. gehtVf. dazu iiber, an Stelle 
einer, der klass. Theorie entsprechenden Energieaufnahme dureh die einzelnen Freiheits- 
grade der Moll. die quantenmaCige Anregung der Freiheitsgrade in Betracht zu ziehen.
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Dabei wird das Vorhandensein von Oscillatoren ident. oder zum mindesten ahnlich 
groBer Freąuenzen in  den reagierenden Moll. angenommen. Dieses Problem wird in 
eingehender Weise m athem at. behandelt: an Stelle der Integrale der klass. Theorie 
treten Summen fiir die Energiewerte der Schwingungsąuanten der einzelnen Molekul- 
oscillatoren. Es wird die Zersetzungsgeschwindigkeit von N20 5 diskutiert u. gezeigt, 
daB die Deutung dieser Rk. bei hóheren Drucken keinen Schwierigkeiten mehr begegnet, 
sobald man die aus obiger Theorie gewonnenen AnsiŁtze zugrundelegt. Allerdings 
ist z. B. die Konstanz der Geschwindigkeitskonstanten bis zu den niedrigsten, bisher 
untersuchten Drucken noch nicht erklarlich, ergibt aber keinen allzu groBen Wider- 
spruch zur Theorie. Vf. weist auf versehiedeno Auswege hin, um diese Schwierigkeit 
zu beheben. Im  Fali der Azomethanzers. stim m t die Theorie aufs beste m it den empir, 
W erten iiberein: Zahl u. Freąuenz der molekularen Oscillatoren muB so gewiihlt werden, 
daB sie sich aufs beste m it der Molekularwarme u. dein innern Energiegeh. des Azo- 
methans yertragen; der hieraus sich ergebende Durchmesser fiir „DeaktivierungsstoBe“ 
ergibt sich yon einer, m it der kinet. Theorie gut ubereinstimmenden GróBenordnung. 
(Journ. physical Chem. 32. 1065—79. Pasadena, Calif.) F r a n k e n b u r g e r .

H. Brereton Baker, Uber die Konsłitułion der Fliissigkeiien; einige neue Versuche. 
Aus friiheren Verss. wurde der SehluB gezogen, daB in Fil. ein Gleichgewicht zwisclien 
Assoziation u. Dissoziation der Moll. bestelit, das von der Temp. u. N atur der Fil. 
abhangt u. durch die Anwesenheit von K atalysatoren gestórt werden kann. Nun wird 
ii ber gelrocknete Fil. u. die Ursache fur die groBen Veranderungen in  Fil. bei móglichst 
yollkoinmener Entfemung der Feuchtigkeit berichtet. — Die bampfdichlcn (bestimmt 
nach V. M e y e r ) mehrere Jah re  m it P ,0 5 luftleer eingeschlossener Fil. zeigten folgende 
Mol.-Geww. an: Br 234,3 u. 242,4 (n. Mol.-Gew.160), C S2 127,0 u. 137,4 (76), CGlt 191 
u. 201 (154), A . 173,1 (74), Methylalkolwl 90,6 (32), n-H em n  160,5 (86), Bzl. 102,4 
u. 125,9 (78), N„Oą 101,9 u. 130,7 (92). Wahrscheinlich is t die Molekularaggregation 
der Hauptmasse der FL noch groBer, ais sie von der DD. reprasentiert wird. Wurde 
Bzl. im abgeanderten BERTHELOTschen App. m it P20 5 3L/2 Jahre stehen gelassen 
u. dann dest., so war die latente Verdampfungswdrme vom n. W ert 83 auf 57,2 u. 58 
gesunken, wonach das Mol.-Gew., um  m it der TROUTONschen Regel in Einklang zu 
kommen, 136 sein mufite. — Die Entfem ung yon W. aus Fil. fiihrt zu groBerer Molekiil- 
komplexitat, welche Ansicht gestiitzt wird, a) durch das Ansteigen des ELp., b) durch 
die Anderung der Oberflachenspannung, c) durch das Steigen der DD. u. d) durch die 
Abnahme der latenten Verdampfungswarme. Diese Wrkg. u. die umgekehrte Wrkg. 
des Entstehens kleinerer Moll. u. E intreten erhohter Reaktionsfahigkeit bei Zusatz 
von W. wird nach J .  J .  THOMSON dam it erklart, daB die die Atome im Mol. zusammen- 
haltenden elektr. K rafte durch Zusatz von Tropfen einer m it hoher spezif. Ladungs- 
kapazitat ausgestatteten FI. in  ihrer Wrkg. beeinfluBt werden, so daB die Moll. leichter 
aufgelóst, im entgegengesetzten Fali verfestigt werden. Nach C. T. R. W i l s o n  wird 
aber durch Ggw. von Ionen in  einem Gas darin befindlicher Wasserdampf zu Tropfen 
kondensiert. Dieser Anschauung entspricht das Ergebnis nachstehender Verss. Ein 
aufs- scharfste getrocknetes Gemisch von H„ +  NO  wird m it immer star ker wirk- 
samen Ionisationsveranlassern 1. Glaspulver, 2. h. Kalk, 3. Thorerde, 4. RaB r2 erhitzt. 
Beim Vereinigungspunkt sind m it 2. die fiinffachc, m it 3. die zwanzigfache Menge des 
Gemisches in Rk. getreten; hatte  sich aber cine gróBere Menge W. gebildet, so war 
die GróBe der Vereinigung in  allen drei Fśillen die gleiche. Mit 4. war beim Ver- 
einigungspunkt die Rk. so stark, daB das GefaB explodierte.— Die Fil. sind wohrschein- 
lich wie N20 4-N 02 ein Gemisch groBerer u. kleinerer Moll., welche in  standigcr Disso
ziation u. Rekombination sich befinden* u. dereń Gleichgewicht yon der Temp. beein
fluBt wird. Der Zustand der Moll. in  den Fil. is t der gleiche, aber manchc Fil. enthalten 
mehr gróBere (wie W. u. Essigsaure), andere mehr kleinere Moll. (wie Hexan u. Bzl.). 
In  Abwesenheit yon W. sind die groBen Moll. die bestandigen. Man kann selbst bei 
Ggw. von W., aber beim Fehlen von Bedingungen, dieses zu Tropfen zu kondensieren, 
die groBen Moll. stabilisieren u. ihre Zahl uber die einer bestimmten Temp. ent- 
sprechenden n. hinaus yermehren. W urden Hexan, Bzl. u. CS2, also sogenannte nicht 
dissoziierte Fil., m it konz. H 2S 04 nur eines Teiles ihres W. beraubt, m it 2 Pt-Blechen 
in  Róhren eingesehlossen u. waren dann die Bleche m it einer 400 V-Batterie einige Stdn. 
yerbunden, so war der Kp. des Bzl. yon 79,6 auf 91° gestiegen, u. nach der Oberflachen
spannung muBte das Mol.-Gew. der FI. das 2—3-fache der Formel CcH 0 betragen. 
Ahnlich war das Verh. bei CS2 u. Hexan. Durch das elektr. Feld waren also die Ionen 
weggenommen u. das anwesende W. unfahig geworden, sich in  Tropfen zu sammeln.



1928. II. A-. A l l g e m e in e  u n d  p h y s ik a l is c h e  Ch e m i e . 845

W aren die Bleche nur untcr sieli verbunden, so gab die OberfliLchenspannung n. Mol.- 
Gew. an, u. der Kp. war der normale. (Journ. chem. Soc., London 1928. 1051—55.) B l .

A. Keith Brewer, Die Elektrodynamik der Oberflaclie.nfoita.lyse. Vf. fiihrt im 
einzelnen die Theorie aus, daB bei der Oberfldchenkatalyse die ełektrostat. Bildkrafte 
zusammen m it der therm. Bewegung Gasmolekiile in  Ionen dissoziieren u. die letzteren 
ais „Thermionen" die Oberfliichc verlassen, worauf sie sich zu neuen chem. Gebilden 
zusammenfiigen. E r verweist dabei auf die Experimente iiber Entstehung von Ionen 
bei Gasrkk. u. die Thermionenemission fester Korper in Ggw. verschiedener Gase. 
Hierbei sind folgende Punkte beachtenswert: 1 . die bei Rkk. auftretenden Ionisationen 
sind fur diese charakterist., 2. die Zahl der bei einer Rk. entstehenden Ionen ist pro- 
portional der Zahl der reagierenden Moll., wenn auch etwa 1012-mal kleiner; 3. Bei 
Oberflaclienkatalysen, z. B. Osydation von A., entstehen Ionen nur an der K ontakt- 
oberflachę, bei homogenen Gasrkk. scheinbar im Gas selbst; 4. Der Ionisierungsstrom 
hangt von der N atur der katalysierenden Oberflachę in charakterist. Weise ab; 5. Die 
bei Oxydation von A. u. H 2 an Au, Fe u. Fe-Oxyd emittierten Ionen sind ident. m it 
den von diesen Substanzen in Ggw. der Gase em ittierten Thermionen, bei Ablauf 
der Rk. werden die Ionen, vor allem die negativen bei tieferen Tempp. em ittiert ais 
bei rein therm Emission; 6. Bei Atm.-Druck ist die Starkę des Ionenstroms proportional 
der angelegten Spannung; nur bei tieferen Drucken treten Sattigungsstróme auf; 
7. Der Temp.-EinfluB auf die Ionenemission folgt der RlCHARDSONschen Gleichung
i  =  A  ■ T ^^-e~  ; hierbei bedeutet b die „A ustrittsarbeit“ eines Ions aus der Ober-
flaehe; 8. Zwisehen chem. u. Thermionenemission besteht bzgl. der Temp. u. Austritts- 
arbeit der positiyen u. negativen Ionen in  verschiedenen Gasen enger Parallelismus; 
dies laBt beide Erscheinungen auf dieselbe ełektrostat. Oberflachenkraft zuruckfuhren, 
die in  etwa 10~8 cm von der Oberfliiche entfem t wirksam ist. Vf. entwickelt hierauf 
die ełektrostat. Gleichungen fiir das Kraftgesetz der ełektrostat., auf geladene Teilehen 
wirkenden „Bildkrafte “ in  leitenden Oberflachen; bei grofier Annaherung treten  danach 
enorm hohe Potentialdifferenzen auf. Hierauf wird die Bedeutung der R ic h a r d SON- 
schen Gleichung fiir die Ionenemission aus Oberflachen niiher diskutiert u. die spezif. 
Bevorzugung der Ionen eines Vorzeichens aus bestimmten Grenzflachen zu deuten 
versucht. Der Mechanismus der lonisierung -wird m it dem in Lsgg. erfolgenden in 
Parallele gesetzt (Verzerrung der Moll. von Dipolcharakter bis zum E in tritt der Ionen- 
dissoziation); ubei; die N atur der Ionen wird vermutet, dafl sie geladene Bruchteile der 
Moll. sind. Im  AnschluB hieran wird der Mechanismus von katalyt. Rkk. zu erklaren 
versucht, welche iiber die intermediare Bldg. von Ionen verlaufen; eine mathem at. 
Analyse soli diese Verhaltnisse ubersichtlicher gestalten. (Journ. physical Chem. 32. 
1006—17. Fertilizer a. Eixed Nitrogen Investig. Bur. of Chem. and Soils U. S. Departm. 
of Agriculture.) E e a n k e n b u r g e r .

Yoshio Okayama, Die beschleunigende Wirkung von Kwpfer und Kupferoxyd 
au f die ■ liealction 2 S 2 +  0 2 — 2 H^O. I I . Die Reduktion des Kupjeroryds. (I. vgl. 
C. 1928. I I .  6.) In  der (1. c.) beschriebenen Apparatur wird die Red. des Kupferozyds 
durch EL untersucht. E s wird die autokatalyt. Wrkg. des entstehenden Cu fest- 
gestellt. Die Red. scheint momentan vor sich zu gehen. Bei der gravimetr. Unters. 
wird eine Inkubationsperiode beobachtet, die, wie durch besondere Verss. sicher- 
gestellt wird, durch Adsorption des entstehenden W. vorgetauseht ist. Daher ist 
die grayimetr. Unters., wie auch die Best. des gebildeten W. zur Verfolgung der Red. 
nicht geeignet. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 31. 93—94.) LESZYNSKI.

Yoshio Okayama, Die bescldeunigende Wirkung von Kupfer und Kupferozyd  
auf die Eeaktion 2 II., +  0 2 =  2 H20 . I I I .  U ber die aułokatalytische Wirkung im  
heterogenen System. (II. vgl. vorst. Ref.) Die autokatalyt. Wrkg. bei heterogenen 
Rkk. kann entweder auf der Erleichterung der spezif. molekularen Umwandlung, oder 
aber auf der Beseitigung einer Behinderung der Keimbldg. beruhen. Im  ersten Fali 
kann die K atalyse in  beliebiger Entfem ung von dem Gleichgewichtszustand, im 
zweiten Eall nur in  dessen engerer Umgebung vor sich gehen. D am it ist ein Weg 
zur experimentellen Unters. des Mechanismus der Autokatalyse gegeben. (Journ. 
Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 31. 95.) ” L e s z y n s k i .

E. A. Goodhue und H. L. Dunlap, Die katalytische Wirkung von Neutralsalzen. 
Der Einflufi von normalen Alkalisulfaten au f Alkalibisidfate bei der Ketonspaltung von 
Acetessigsdureathylester. Vff. beschreiben einen App., der genaue Messungen der 
Geschwindigkeit von Rkk. bei hohen Tempp. u. wahrend langer Zeitraume m it Sub-
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stanzen gestattet, die Gas enfcwickeln. In  diesem App. wurde die Wrkg. von K- u. Na- 
Sulfat auf die entsprechenden sauren Sułfale bei der Hydrolyse des Acetessigesters 
bei Tempp. von 80, 90 u. 95° studiert. Wie zu erwarten war, wiichst bei der Hydrolyse 
des Esters m it reiner Saure die Rk.-Konstante m it der Zeit an, ais der aktivere H  durch 
die ansteigende Konz. des bei der Zers. des Esters gebildeten A . u. Acetons beeinfluBt 
wird. Je  gróBer die Konz. der Saure, desto gróBer is t die Anderung der Rk.-Konstante. 
Die Wrkg. des Neutralsalzes auf die Geschwindigkeit der Hydrolyse konnte durch Be- 
rechnung des Verhaltnisses der Zeit, die zur Entwicklung von 75 u. 150 cem CO., m it 
saurem Sulfat +  neutralem Sulfat erforderlich ist, zu der Zeit, die die Bldg. der gleichen 
Menge CO, m it saurem Salz allein benotigt, gezeigt werden. (Journ. Amer. cliom. 
Soe. 50. 1916—22. Rolla, Missouri, Univ.) K in d s c h e k .

C. Marie und p. Jacguet, Ober die hygroskopischen und katalytischen Eigenschaflen 
von gelatiniertem Eleklrolytkupfer. Vff. schlagen Cu in Ggw. von Gelatine elektrolyt. 
nieder; das P raparat entlialt neben Cu u. Gelatine noch CuSO,, u. W. Die raseh getrock- 
neten Proben enthalten W., dessen Menge etwa dem doppelten der Formel CuSO., • 5 H 20  
entspricht. Die Trocknungskurve dieser Proben an Luft entsprieht etwa derjenigen 
der Gelatine; weitere Trocknung iiber H 2SO., u. im troeknen N2-Strom bei 100° zeigt, 
daB das W. anscheinend z. T. aus der Verb. CuSO.! ■ 5 H 20 , z. T. aus der Gelatine ent- 
weicht. Dem entsprechen umgekehrt Verss. iiber die Wasseraufnahmc in feuchter 
Atmosphare: Die Cu-haltige Gelatine verhalt sieli hierbei wie reine Gelatine. Die 
hygroskop. Eigg. der Praparate erkliiren ihre Tendenz, zu sohrumpfen. Die Cu-Gelatine 
erweist sieli ais ein, dem reinen Elektrolyt Cu bedeutend iiberlegener Katalysalor der 
Wasserbldg. aus H , +  0„; nur aus, bei 220° reduziertem CuO erhaltenes fcinverteiltes 
Cu besitzt iilinliche kataly t. W irksamkeit. Die Hygroskopizitiit sowie diese katalyt. 
A ktiv itat erweisen die groBe Porbsitat des in  Ggw. von Gelatine erhaltenen Cu. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 1 8 7 . 41—43.) F r a n k e n b u r g e r .

[russ.] D. Mendelejew, Grundzuge der Chemie. 9. Aufl. Bd. 2. Moskau und Leningrad:
Staatsverlag 1928. (775 S.) Rbl. 9.—.

At. A tom struktur. R adlochem le. Photochem le.
A. Helfgott, U ber die Gesamtstrahlung der Mełalle. E in auf empir. Wege ge- 

fundenes Gesetz fiir die Gesamtstrahlung der Metalle wird mitgeteilt. Die Gesamt
strahlung liiBt sich durch E m =  o 714 (1 — e ~ a T ) darstellen, wo a 'e in e  eharakterist. 
Materialkonst. ist (Atomaktivierungskonstante). Die angenaherten W erte von a 
sind bei N i: 1,65-10-4, Ag 1,20-lO" 4 (?),  Mo 1,18-10“ ,̂ Ta 1,31-10-*, W  1,47-lG-4, 
Os 1,08-10-4 (?) u. Pb 1,25-10-4. Die LuMJiERsehe Gleichung ist ais erste Annaherung 
im neuen Strahlungsgesetz enthalten. Es folgt dann eine theoret. Deutung des Ge- 
setzes. In  dem wiirmestrahlenden Kórper folgt der strahlende Anteil dem S t e f a n - 
BoLTZMANN-Gesetz, dieser Anteil ist aber gleich dem Bruchteil der akt. Atome. 
E s ist wahrscheinlich, daB fiir das Maximum der S trahlungsintensitat u. fiir das 
WiENsche Versehiebungsgesetz Gesetze bei reinen Metallen von demselben Tj^p be- 
stehen wie fiir die Gesamtstrahlung. Die A tom aktm erungskonstante a  hat die Be- 
deutung eines Temp.-Koeffizienten. Ih re  Bedeutung wird sich wahrscheinlich auf 
alle^physikal. u. chem. Prozesse erstrecken, die von der Temp. abhangen. (Ztschr. 
Physik 49. 555—86. Leningrad, Staatl. Gliihl.-Fabr. ,,Swetlana“ .) W ilk e .

R. A. Millikan, und G. Harvey Cameron, Ameicheu fiir  die konłinuierliche 
Enlstehung der gewóhnlićhen Elemente aus positiven und negaiiven Elektronen. Vff. 
fiihren dafiir Beweise an, daB die Bldg. der stabileren u. haufigeren Elemente wie He, 
0 2, Si u. Fe sich im W eltall aus positiven Elektronen (H-Kernen) u. negativen bevorzugt 
vollzieht: 1. Ballonverss. iiber den Absorptionslcoeffizienten der durclidringenden
kosm. Strahlung żeigen, daB diese einem gut definierten Wellenlangengebiet von etwa 
100-fach hóherer Freąuenz ais y-Strahlung entspricht u. daB keine, zwiśchen diesen 
beiden Wellenlangenbereichen liegende Strahlung die ird. Atmosphare erreicht. 2. Verss. 
der Vff. (vgl. C. 1928. I. 1836) m it neuen sehr empfindlichen Elektroskopen auf tiefen 
kaliforn. Seen erlauben eine Auflósung der kosm. Strahlung in  ein Banden- u. Linien- 
system, dereń kurzwelligst-cr Anteil einDurchdringungsvermogen von 200 FuB W. ~  
18 FuB Bleib esitzt. Dies spricht gegen eine Entstehung der Strahlung durch Bombarde- 
m ent von Atomen m it extrem beschleunigten Elektronen (150000 Kilovolt) u. laBt eher 
yermuten, daB sie durch definierte, kontinuierlich erfolgende Atom umwa ndiungen 
verursaeht ist, dereń Elementarprozesse weit liohere Energieumsetzungen darstellen
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ais die radioaktiven Erschcinungen. 3. Bei Anwendung der E iN ST E lN schen  Energie- 
Massenrelation M  c2 =  E  u. der D iR A C sehen Eormeln fur die Durchdringungsfahigkeit 
yon Strahlungen, die durcli Atomumwandlungen yerursacht sind, zeigt es sich, daB 
nur bei der Bldg. von He, O, S i  u. Fe aus H-Kernen bzw. der beiden letzteren Elemente 
aus He derart durchdringende Strahlungen zu entstehen yermogen. E in  „Verscliwinden“ 
des H-Atoms durch Neutralisierung seines Kerns m it dem Elektron hatte  noch energie- 
reichere Strahlung u. andersartige Ionisierungswrkg. zur Folgę. Vff. fiihren die quan- 
titativen Grundlagen naher aus, die auf die genannten Atomaufbauprozesse sehlieBcn 
lassen. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 14. 445—50. Califomia Inst. 
of Technology.) F r a n k e n b u r g e r .

R. W. James, I. Waller und D. R. Hartree, Untersuchung der Exislenz von 
Nullpunktscnergie. im  Stei?isalzgilter nach einer Eontgenslrahlenbeugungs-melliode. Inner- 
halb gewisser Grenzen der Freąucnz lafit sich die Atomzerstreuungskurve eines Atoms 
fiir Róntgenstrahlung durch Anwendung des klass. Zerstreuungsgesetzes auf die 
Sd-IRODINGERsche Ladungsyerteilung berechnen. Vergleicli der aus den SCHRO- 
DiNGERschen Verteilungen fiir die Na- u. Cl'-Ionen nach einer Approximationsmethode 
(vgl. H a r t r e e , C.1928.1. 2345) berechneten K urven m it den an NaCl bei yerschiedenen 
Tempp. beobachteten (vgl. J a m e s  u. F i r t i i , C. 1928. I. 642) ergibt gute Obereinstim- 
mung zwischen beiden, wenn der PLANCKsehe W ert der Nullpunktsenergie an- 
genommen w d .  (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 118. 334— 50.) K r u g e r .

Gr. Borelius, C. H. Johansson und J. O. Linde, Die GUtersłruJcturumwandlung 
in  metaUischen Mischkrystalleh. Durch friihere Arbeiten von JOHANSSON u. L i n d e  
(C. 1927. I. 2708) war nachgewiesen worden, dafi in den Misehkrystallreihen Cu-Au, 
Cu-Pd in der Nśihe der Zuss. Cu3Au, CuAu, Cu3Pd u. CuPd bei niederen Tempp. eine 
geordnete Verteilung der Atome stabil ist, bei hóheren eine ungeordnete Verteilung. 
Vff. untersuehten die Ubcrgange zwischen diesen Zustanden durch Aufnahme von 
W iderstandstemperaturdiagramme. Samtliche Beispiele zeigen eine deutliche Tem- 
peraturhysterese im Umwandlungsgebiet. Die (Jbergange zwischen geordneten u. 
ungeordneten Zustande geschehcn in den Konzentrationsgebieten um Cu^Au, CuAu  
u. Cu3Pd  wahrscheinlich stetig. Nur bei GuPd scheint der tłbergang nicht stetig zu 
verlaufen. Es zeigt sich, dafi auch die Erschcinungen der Tempcraturhysterese auf 
thermodynam. Grundlage behandelt werden kónnen. (Ann. Physik [4] 86 . 291—318. 
Stockholm, Techn. Hochschule.) K. W o l f .

Mario A. da Silva, Eleklronen und posiłive Ionen im  reinen Argon. Im  AnschluB 
an Messungen der Stromstarkekuryen in  Ar bei Gleichstrom (C. 1928. I. 3033) priift 
Vf., ob die-Vermutung rieh tigist. daB ais negative E lektrizitatstrager — auch bei Atm.- 
Druck — im vóllig reinen Ar nur Elektronen auftreten. Zur Entscheidung wurden 
bei Durchgang von 42 period, sinoidalem Wechselstrom durch das Gas die bei ver- 
schiedenen Spannungen erfolgenden Aufladungen eines Elektrometers gemessen. 
Die Stromspannungskurven erweisen, daI3 ais negativer E lektrizitatstrager auch bei 
Atm.-Druck fast ausschlieBlich Elektronen zugegen sind, wenigstens von einem 
Spannungsgefalle =  40 Volt/cm ab. Mittels der Methode lśiBt sich auch die Beweglich- 
keit der positiven Ionen bestimmen: sie betragt 2,2 cm/sec. pro Volt/cm bei 760 mm 
u. 15°. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 32—35.) F r a n k e n b u r g e r .

J. S. Rogers, Die Beweglichkeiten der in  Luft, WasserstofJ und Helium durch 
a-Strahlen erzeugten Ionen. Vf. besehreibt eingehend die Apparatur u. Methodik zur 
Messung der Beweglichkeit von Gasionen, die sich in  gereinigtem H 2, Luft u. He bei 
Bombardement m it u-Strahlen bilden. Besonders eingehend wird die Anderung der 
Beweglichkeit m it zunehmendem ,,Alter“ der Ionen studiert, die sich ais Abnahme 
bemerkbar macht. AuBerdem wird danach geforscht, ob sich in  He doppelt positiv 
geladene Ionen bilden. E s laBt sich kein Anzeichen fur das Vorhandensein derartiger 
Ionen auffinden. Die Alterungseinfliisse auf die Ionenbeweglichkeit sind deutlich 
nachzuweisen u. fur die untersuehten 3 Gase von etwa der gleichen GróBenordnung; 
vermutlieh beruhen sie auf der Anlagerung neutraler Moll. an die Gasionen, Bldg. yon 
„Haufenionen." Merkwiirdigerweise findet Vf. gewisse D iskontinuitaten in  der, mit 
zunehmender „Lebensdauer“ der Ionen erfolgenden Beweglichkeitsabnahme. (Philos. 
Magazine [7] 5. 881—903. Melbourne, Uniy.) F r a n k e n b u r g e r .

R. Ruyssen, t)ber die Ionisation bei der thermischen Zerlegung von Ozon. Vf. unter- 
suchte das Verhaltnis zwischen Ionenbldg. u. Zahl reagierender Moll. wahrend der 
therm . Zerlegung yon Os. 4 Tabellen bringen das Zahlenmaterial. Es zeigt sich, daB 
die therm . Zerlegung von 0 3 bei 240° von der Bldg. positiyer u. negatiyer Ionen be-
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gleitet ist. DieZerlegung von 10~6 bis 10“ 7 Mol. pro Sek. in einem Feld von ca. 845 V/cm 
liefert einen Ionisationsstrom von 10" 11 bis 10~12 Amp. Der Ionisationsstrom ist der 
in der Sek. zerlegten Zahl von Moll. proportional. Die Zahl der gebildeten positiven
u. negativen Ionen ist die gleiche. Die Zerlegungsrk. 2 0 3 ---->- 3 0 2 erfolgt offenbar
in zwei Perioden: 1. die Ionisationsperiode, Spaltung der Moll. in  positive u. negatiye 
O-Ionen; 2. die Verbindungśperiode, die Ionen verbinden sich wieder zu neutralen 
O-Moll. (Natuurwetenschappelijk Tijdschr. 10. 101—06. Brussel.) K . WOLF.

F. Schindelhauer, Badioaktive Niederschldge au f Hoćhantennen. Vf. setzt seine 
Verss. (Physikal. Ztschr. 23 [1922]. 36) iiber die Oberflachenladung eines geerdeten 
Leiters durch Ionisation der ihn umgebenden Luftteile fort. Zur Messung des durch 
den erdenden D raht flieBenden Stromea wird die Ausgleichsmethode verwandt. Die 
aus den friiheren Verss. gewonnene Erklarung, daB der Ausgleichstrom durch einen 
radioakt. Nd. auf der negativ geladenen Antenne bedingt ist, wird im  wesentlichen 
bestatigt. Vf. zeigt, daB die durch Bodenatmung aus dem Erdboden austretende 
Emanation eine ausschlaggebende Rollc spielt. (Ausgleichstromstarke wachst m it 
fallendem Luftdruck u. steigender Lufttemp.) Ebenfalls ist der Massenaustausch 
in  den unteren Schichten von EinfluB, wie sich aus dem Vergleich m it Windgeschwindig- 
keit, Bewolkung u. Tertikalem Temp.-Gefalle in den untersten Luftschichten ergibt. 
(Physikal. Ztschr. 29. 479—87.) G. S c h m id t .

Otto Holtzmann, TJntersuchungen iiber die Diffusion der Kathodenstralden von 
100 Voll Gesclmindigheit in  gasfórmigen Medien. Es werden die Ergebnisse einer experi- 
mentellen Unters. iiber die Wechselwrkgg. zwischen Kathodenstrahlen von 100 V 
Geschwindigkeit u. den Gasen N v  B v  He, Ne u. A r  m itgeteilt u. diskutiert. (Ann. 
Physik [4] 86 . 214—40. Heidelberg, Univ.) K- W o l f .

J. Rud. Nielsen, E in  alter Versuch iiber Zusammemtdj.Se der zweiten Art. Es wird 
an die Verss. von G o o c h  u. H a r t  (Science 42. 448 [1891]) erinnert, die feststellten, 
daB bei der Spektralanalyse m it Hilfe eines Bunsenbrenners die rote K-Doppellinie 
viel starker wurde, wenn der Salzlsg. NaCl beigemengt wurde. Am stiirksten zeigte 
sich die Erscheinung, wenn das Verhaltnis von K : N a =  1: 100 war. Die Erklarung 
wird durch AtomzusammenstóBe zweiter A rt gegeben. (Science 67. 651. Oklahoma, 
Univ.) B e r l i t z e r .

K. Darwin, Beispiele des Zeemaneffektes bei mittleren magnetisclien Feldstarlcen. 
Anwendung der Formel von C. G. D a r w in  (C. 1927. II. 1669) auf die s—p- u. p —d- 
Dubletts u. die s—p-Tripletts. Mathemat. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 
118. 264—85.) K r u g e r .

Gerhard Herzberg, t)ber die Struktur der negativen Slicltslojjbandm. Bei der 
Unters. der negativen Stickstoffbanden gelang es, die einzelnen Bandengruppen 
A n — konst., bis zu ihrem  theoret. geforderten, bisher noch nicht beobachteten Um- 
kehrungspunkt u. in einigen Fallen sogar dariiber hinaus zu verfolgen. Das Wesen 
dieses Umkehrpunlctes wird diskutiert. Das erweiterto Kantenschema der negativen 
Banden wird gegeben. D aran anschlieBend werden die K urven der Kernschwingungs- 
freąuenzen yon Anfangs- u. Endzustand, sowie die Frage der Dissoziationsspannung 
von N»+ behandelt. In  Analogie zu' den Cyanbanden treten  auch Schwanzbanden der 
negativen Stickstoffbanden auf, die wie die ersteren nach R ot abschattiert sind. Durch 
das Auftreten der Schwanzbanden wird es wahrscheinlich gemacht, daB bei hohen 
Elektronengesehwindigkeiten eine Dissoziation von N2+ in einem Elem entarakt erfolgen 
kann. Es zeigt sich ferner, daB die Storungen der Feinstruktur bei hoheren Gliedern 
einer Bandengruppe so groB werden konnen, daB eine Aufspaltung der Bandenkanten 
beobachtet wird. Diese Storungen scheinen auBerdem period, wiederzukehren. 3 Tabellen 
bringen das Zahlenmaterial. (Aon. Physik [4] 86. 189—213. D arm stadt, Techn. 
Hoohschule.) K- W o l f .

Gerhard Zwiebler, Speklralphotomelrisclie Untersuchungen uber die Energie- und 
Helliglceitsverteilung in  dem Quersclinitt der positiven Saule in  Neon und Helium. Zur 
Lsg. der Frage nach der Energie- u. Helligkeitsverteilung wurde die Methode von K u r l - 
BATJM u. Gu n t h e r -S c h u l z e  angewandt. Die Strahlungsenergie der positiven Saule 
nim m t von der M itte zum Rande h in ab. Die prozentuale Energieabnahme ist im Durch- 
schnitt um so gróBer, je  gróBer die Energie der betreffenden Spektrallinie in  der Mitte 
ist. Die prozentuale Energieabnahme nim m t bei gleicher Strom starke weniger ais 
proportional anfangs m it dem Druek zu, bei weiterem Wachsen des Drucks seheint 
sie sich asymptot. einem Endw ert zu nahern. Die prozentuale Energieabnahme wird 
bei gleichem Druck m it wachsender Stromstarke kleiner, besonders zugunsten des
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Randgebietes. Die In tensitat der einzelnen Spektrallinien nimm t im  Durchschnitt 
mehr ais proportional m it der Stromstarke zu. 12 Tabellen u. 35 Abb. (Ann. Physik 
[4] 86. 241—90. Berlin, Techn. Hochsckule.) K. W o l f .

Nathan Robinson, Ober Absorpiionsversuche in  angereglem Wasserstoff. N ach  
der Methode von M e i s s n e r  (vgl. M e i s s n e r  u . G r a f f u n d e r ,  C. 1928. I .  1495) 
wurden m it Hilfe von phasengesteuerten, schnellen, gedampften elektr. Schwingungen 
ais Anregung u. H oL T Z schen  Ventilrohren ais Gleichrichter die Absorptionsverhaltnisse 
in angeregtem II2 untersucht. Ais obere Grenze fur die Dauer des fur die Absorption 
von H/j maBgcbenden Zustands ergab sich 10"° sec. (Ztschr. Physik 49. 137—45. 
Prag, Physik. Inst. d. Dtsch. Univ.) L e s z y n s k i .

William F. Meggers, Mullipletts im  Go II-Spektrum . (Vgl. C. 1927. I I .  1669.) 
Bei einer Neumessung des CoII-Spektrums m it Unterwasserfimken zwischen 2150 
u. 5000 A werden sowohl Linien gefunden, die m it gleicher In tensitat im Bogenspektrum 
auftreten, wie auch solche m it wesentlich geringerer In tensitat im  Bogenspektrum. 
Zur crsten Klasse gehóren vor allem 3 Gruppen: 2249—2449 A =  5F ' — 5{D', F, O'), 
2192—2339 A =  3Z> — 3(P, D', F) u. 3553—3621 A =  — 5(D', F). Die gefundenen
Linien sind tabellar. zusammengestellt. Sie werden m it den entsprechenden Linien 
des Sonnenspektrums verglichen. (Joum . Washington Acad. Sciences 18. 325— 30. 
Washington, Bureau of Standards.) R. K. Mu l l e r .

M. Ponte, tJber die Absorption des angeregłen Quecksilberdampfes und die Selbst- 
umkehr der griinen Linie und ihrer Satelliten. Messungen der opt. Absorption beatimmter, 
im Sichtbaren liegender Linien des Hg-Bogens durch Hg-Dampf, der durch elektr. 
Schwingungen von 5 m Lange im Vakuum zur Strahlungsemission angeregt wird. 
Auflósung mittels Lummerplatte. Es wird die differenzierte Absorption des Kerns 
u. der Satelliten der griinen Linie sowie einiger anderer Linien des Hg-Spektrums 
bestimm t u. daraus geschlossen, daB einzelne dieser Linien im n. Bogen erheblicher 
Sclbstumkehr unterliegen miissen. (Compt. rend. Acad. Sciences 187. 37—39.) F r b u .

Henryk Niewodniczański, Zur Kenntnis der Fluorescenz des Quecksilberdampfes. 
(Vgl. C. 1927. I. 982.) Vf. sucht m it negativem R csultat die Emission der Linie 
1849 A in der Fluorescenz des Zfy-Dampfes. Das Spektrum der Fluorescenz wird 
bei Al-Funkenanregung u. t)berliitzung des Hg-Dampfes auf 246— 910° untersucht. 
Die kontinuierliche Bandę m it dem Intensitatsm axim um  bei etwa X 3300 A zeigt 
einen wesentlich anderen Verlauf der In tensitat ais die anderen Banden. Mit Aus- 
nahm e der Bandę m it der langwelligen Grenze bei ). 2349 A werden bei Ggw. von H , 
im  Fluorescenzspektrum alle Linien u. Banden schwiicher. Zur Deutung der Er- 
gebnisse nim m t Vf. unelast. ZusammenstóBe der Hg-Atome in den Zustanden 23 P1 
u. 23 P0 m it H 2-Moll. an, durch die die Dissoziation dieser Moll. verursacht wird. Es 
wird ferner im gesatt. Dampf die Fluorescenzbande m it der langwelligen Grenze bei 
2349 A untersucht; ihre Intensitatsverminderung m it steigender Dampfdichte wird 
auf Grand der Absorptionsaufnahmen durch die steigende Bandenabsorption gedeutet. 
(Ztschr. Physik 49. 59—72. Wilna, Physikal. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

Jay W. Woodrow, Das ultraviolette Absorplionsspektrum von Lebertran. Vf. 
miBt mittels lichtelektr. Methode spektrophotometr. das 'UltTarńolctt-Absorplions- 
spekirum  des Lebertrans zwischen 255 u. 300 mi. Al-Zelle m it Ag-Anode, Luftfiillung 
von optimalem Ionisierungsdruck, Quadrantelektrometer, Quarzprismenspektrograph, 
Mo-Funkenstrecke ais Lichtquelle. Absorptionszelle: 0,04 mm Schicht zwischen 2 plan- 
parallelen Quarzplatten. Fiir 2 5 0 zeigt sich yóllige Absorption; fiir /.^>290///< 
ist die Methode von geringer Genauigkeit. In  der Nahe von 320 fi/i scheintstarke 
Absorption vorzuliegen; femer treten  3 Absorptionsmaxima bei 270, 280 u. 290 /J/i 
auf; letztere scheinen m it den Absorptionsbanden des Ergosterins ident. zu sein. Die 
Extinktion deutet auf relativ geringen Geh. des Lebertrans an Ergosterin hin. (Philos. 
Magazine [7] 5. 944—46. Oxford, Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

P. Daure, Unlersuchung der bei der molekularen Diffusion des Lichts durch Fliissig- 
keiłen (Raman-Effekt) beobachteten Sekunddrstrahlungen. Die Sekundarlinien des 
RAMAN-Effektes (vgl. C. 1928. II . 523), die durch eine Primarlinie von der Frequenz 
N  angeregt werden, lassen sich m it Hilfe einer fiir jede FI. charakterist. Konstanten n p 
(„Molekularfreąuenz") berechnen gleich N  — nv. Im  Spektrum eines Bzl.-Toluol- 
gemischs uberlagern sich die Spektren der Komponenten u. zwar sind einige Linien 
ganz verschieden verschoben, andere zeigen gegeniiber dcm urspriinglichen Bzl.- bzw. 
Toluolspektrum gleiche oder fast gleiche Verschiebung. Bei Linien gleicher Versehiebung 
is t auch die Polarisation gleich. Die In tensitat der Sekundarlinien scheint nur von der
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der Primarlimen u. der molekularen D. abzuhangen. Es werden tabellar. die gefundenen 
Sekundiirlinien in  Bzl., Toluol, A. A., u. wss. Lsgg. von NH;,N 0 3 u. CaCl2 gegeben. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1833—35.) R. K. M u l l e r .

Erich Tiede, Max Thimann und Karl Sensse, Ober phosphorescenzf&Uges, 
durch Silicium  akliviertes Aluminiumnilrid. Den Vff. ist es gelungen, phosphoresderendes 
Aluminiumnitrid  zu gewinnen. Dieses is t in Analogie zum leuchtenden C-haltigen 
Bornitrid (C. 1925. II . 1658) durch Silicium  aktivierbar u. zwar nur durch dieses. 
Von den Darst.-Verff. fiir das nótige ungefarbte ACST werden zwei angegeben: a) Er- 
hitzen von reinem Al (Veral des Handels) in einer Rinne aus Molybdanblech im Ni- 
Rohr im N H 3-Strom im Silitofen bei 1300° unter Zugabe von fein verteilter Kieselsaure 
(Ełmosil). Eine deutlich wahrnehmbare bliiuliehe Phosphoreseenz wird optim al bei
0,5% Si (bezogen auf Al-Metall), u. halt an bis zur Dunkelfarbung des Nitrids. E in 
Geh. von 10% Si02 im  Ausgangs-Al fiihrt im N2-H2-Gemisch bei 1300° zum masimal 
leuchtenden Phosphor. b) Das zweite, neue Verf. ist eine tlbertragung der Borstick- 
stoffherst. naoh M a r t i  US-Me y e r  auf A1C13. Die aus sublimiertem schneeweiCem 
A1C13 m it N H 3 entstehende Additionsyerb. A1C13- 6 N H 3 wird geschmolzen u. wieder 
erwiirmt, wobei sie NH3 verliert; die schlieClich erhaltene, bei 400° unzcrs. sd. Verb. 
A1C13 -NH3 wird im N2-Strom auf eine iiber 1000° erhitzte Wolframspirale geleitet, 
wobei sie sich in das Ń itrid umsetzt. LaBt man den N 2 durch SiCl4 durchperlen, so 
enthiilt dasN itrid  Si eingelagert u. d ieP raparate  zeigen schóne blaue Phosphoreseenz.— 
Der ncuc Phosphor wird durch sehr kurzwellige Strahlen unterlialb 300 m//. in mehreren 
Intervallen erregt, die Emission liegt hauptsachlich im blauen Gebiet; wio beim BN-C- 
Phosphor treten  drei Banden auf. Die Abklingungsdauer betragt mehrere Stdn. Bester 
Erregungsąuell is t das L icht des Eisenbogens, dann die Hg-Lampe; durch Kathoden- 
strahlen -wird tiefblaue Luminescenz erregt, Róntgenstrahlen u. schwache Ra-Pra- 
parate zeigen keinen Effekt. Bei — 180° wird die Hauptmenge des erregenden Lichtes 
aufgespart, iiber 100° leuchtet der Phosphor rasch aus. Besonders hochgegliihte kaum 
phosphoreseierende P raparate von geringem Si-Geh. farben sich im  Eisenlicht griin, 
im Dunkeln geht die Earbe wieder zuriick. Dieser Fali von Phototropie erklart L iteratur - 
angaben iiber griingefarbtes A1N. — W ahrend beim Borstickstoff, der G raphittypus 
besitzt, der zum Leuchten notwendige C auch von G raphitstruktur angenommen werden 
muB, muB fiir das im Diam anttypus auftretende ALN das diam antartig krystaUisierende 
Si ais Phosphorescenzerreger eingelagert werden. In  diesen beiden Phosphoren liegt 
offenbar eine schon im nichtmetall. Charakter der aktivierenden Stoffe begriindete 
andersartige Klasse von Pliosplioren ais in  den die Erreger in  ganz anderen GróBen- 
ordnungen enthaltenden Sulfidphosphoren vor. H ier ist die Ahnlichkeit des Krystall- 
baus von groBer Bedeutung. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 1568—-73. Berlin, Univ., 
Chem. Inst.) B l o c h .

A. Blanc, Der photoelektrische Strom in  Abhdngigkeit vom Feld in  Luft bei geuiohn- 
licliem Druck. Die K urve des pholoelektr. Stromes in Luft in Abhangigkeit vom Feld 
zeigt bei gewóhnliehem Druck im Widerspruch m it der Formel von T h o m s o n  keine 
Sattigung; es gibt nur ein flacheres Kurvenstiick, auf das vor dem Punkt, an dcm 
StoBionisation einsetzt, ein neuer Anstieg folgt. Es wird die photoelektr. Empfindlich- 
keit von Al, Zn, Sn, Ću, Hg, Pb, Fe, Ag, Au u. P t m it Hg-Licht untersucht, wobei 
das L icht dauernd m it einer photoelektr. SER PI-Zelle kontrolliert wird. Das Stromstarke- 
verhiiltnis is t bei gleichen Metallen von der Feldstarke unabhangig, bei 2 verschiedenen 
Metallcn hangt die Kurve von dereń N atur ab. Mit wachsendem Feld erhalten immer 
mehr Elektronen die nótige Energie, um ein oder mehrere Gasmoll. zu ionisieren. 
Von welcher Feldstarke ab Ionisation bewirkt wird, hangt von d e r  Anfangscnergie 
der Elektronen ab. Da die K urve der Verteilung der Elektronen nach ihrer Anfangs- 
energie bei versehiedenen Metallen verschieden ist, muB es auch die K urve der photo
elektr. Strom starken in Abhangigkeit vom Feld sein. (Compt. rend. Acad. Sciences 
186. 1835—37.) R . K . Mu l l e r .

R. C. Johnson, Spectra. London: Methuen 1928. (104 S.) 8°. (Monographs on physical 
subjeets). 2 s. 6 d. net.

Jean Lecomte, Le Spectre infrarouge. Reeueil des conferences. Rapports de documentation 
sur la physiąue. Paris: Les Presses Universitaires de France 1928. (468 S.) C art.:80fr.

As. E lektrochem ie. Therm ochem le.
Emmanuel Dubois, Ober den Voltaeffekt. (Vgl. C. 1927. I I .  1672.) Zwischen 

einer spiraligen Drahtelektrode, die yorher elektr. im Vakuum hoch geheizt wurdc
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(woduroh ałle Verunreinigungen, besonders Wasserdampf, entfernt werden), u. einer 
in  dereń Innerem beweglichen zylindr. Metallelektrode wird der Voltaeffekt unter- 
sueht. Wenn nun Wasserdampf eingefiibrt wird, wird dieser vor allem an der Spirale 
absorbiert; die dadureh bewirkte Veranderung im Voltaeffekt gestattet eine quali- 
ta tivc  Best. der Einw. des Wasserdampfes auf clas Metali. Die meisten Metalle werden 
dureli Eintauehen in Wasserdampf elektropositiver, so Fe, Ni, Mo, Al, Cu, wahrend 
die Edelmetalle keine merkliche Veriinderung im Voltaeffekt zeigen. Es ergibt sieli, 
daB der Wasserdampf bei friiheren Messungen des Voltaeffekts oft Eehler verursaeht 
liaben muB. (Compt. rend. Aead. Sciences 1 8 6 .1832—33.) R. K . Mu l l e r .

Shigeharn Sekine, Beobachtungen an der IVasserstoffelelclrode. Vf. beschreibt 
die an Pd- u. Pć-Elektroden beobachteten Uberspannungserscheinungen. Die be- 
schriebenen Verss. erinnern an Erscheinungen, wie sie bei der Passivierung von Metall- 
elektroden mehrfach beobachtet wurden. Die fiir den period. verlaufenden Vorgang 
mitgeteilte Erklarung beruht auf der Annahme eines zu- u. abnehmenden Sauerstoff- 
belags, der den Z utritt des H„ zum P t  entsprecliend verhindert. (Ztschr. Elektrochem. 
34. 250—53. Berlin, Techn. Hocbscbule.) K. W o l f .

Erich Muller und S. Tanaka, Uber die pulsierende elektrolytische Oxydation der 
Ameisensaure. (Vgl. C. 1927. II . 386; C. 1928. I. 1622.) Es zeigt sich, daB die elek- 
trolyt. Oxydation der Ameisensaure in zwei Stufen, uber ein Zwischenprod. yerlauft, das 
an der Anodę festgehalten u. in dem MaBo weiteroxydiert wird, wie es in adsorbierten 
H 2 u .  in  C 02 zerfallt. Die liberraschende Erscheinung, daB die Elektrode in der Ameisen
saure das Ho-Potential erst nach anod. Polarisation annimmt, ha t ihren Grund darin, 
daB der H 2 der Ameisensaure erst nach Trennung von dem Ameisensauremol. sein 
Potential zur Geltung bringt. Im  einzelnen werden die Erscheinungen m it Hilfe der
Elektronentheorie zu deuten versucht. (Ztschr. Elektrochem. 34. 256—64. Dresden,
Techn. Hochschule.) K . W o l f .

G. Devoto, Das theoretisclie Potential der Erdalkalimetalle. (Vgl. C. 1928. I. 1367.) 
Bemerkungen gegeniiber der K ritik  von D r o s s b a c h  (C. 1928. II . 626). Die vom 
Vf. angegebenen Berechnungen beziehen sich auf die „Standardpotentiale“ nach 
L e w i s  u. R a n d a l l , nicht auf die „Normalpotentiale“, wie in  der Zusammenfassung 
irrtiim lich angegeben is t .  Die von R o t  H u .  C h a l l  (C. 1928. I. 2361) durcbgefuhrten 
Prazisionsmessungen verandern die friiher angegebenen W erte des Ca-Potentials 
iiuBerst wenig; Ca 2,888 V aus Ca(OH)2, 2,903 V aus Calcit, Mittel 2,895 Volt. (Ztschr. 
Elektrochem. 34. 326—27. Milano, Univ., Istit. di C liim . Ind.) B l o c h .

Russell Sturgis Bartlett, Der Widerstand zersldubter dunner Schichten. Vf. unter- 
sucht den elektr. W iderstand, den durch Kathodenzerstaubung gewonnene diinne 
metali. Schichten, vor allem -4-a-Hautchen, m it der Zeit ihrer Alterung, m it wachsender 
Dieke, je nach der Temp. Behandlung u. ihrem Gasgeh. besitzen. Auch P t, Pd, Cu, 
Ag, Bi u. Te-Schichten werden untersucht. Die Alterungseffekte hiingen von der 
Temp. ab, bis zu dsr die Schichten erwiirmt werden. Der W iderstand sinkt allmahlich 
auf einen Minimalwert, um m it steigender Temp. wieder zuzunehmen. Auch die Anderung 
des Temp.-Koeffizienten des Widerstands m it steigcndem Alterungsgrad u. steigender 
Temp. wird verfolgt. Die auftretendcn Anderungen lassen sich auf 3 Faktoren zuriick- 
fiihren: 1 . Olddudierte Gase verursachen anfangs liohen spezif. W iderstand, dwsen 
Abnalime wird teilweise durch Entgasung bewirkt. Die Abhangigkeit des spezif. 
W iderstands von der Dieke der Hśiutclien wird durch ihre kórr.ige, inhomogene S truktur 
hervorgerufen; so erklart sich auch die W iderstandsabnahme beim Al tern besonders 
dunner Filme. Gewisse, durch ungleiche Ausdehnungskoeffizienten des Films u. seiner 
Unterlage bewirkte Spannungen fiihren zur Offnung u. SchlieBung von Rissen bei 
Temp.-Anderungen im Film  u. ergaben niedrige oder negative Temp.-Koeffizienten 
des W iderstands sowie andere individuelle Effekte. Vf. fuhrt fiir diesen EinfluB ver- 
sehiedener Faktoren experimentelle Belege aus eigenen sowie von anderer Seite aus- 
gefiihrten Unterss. an u. weist auf den erheblichen EinfluB hin, den die Bildungsweise 
der Schieht auf ihre elektr. Eigg. besitzt. (Płiilos. Magazine [7] 5. 848—59. Yale.) F r b u .

A. L. Robinson, Die Loslichkeit von Kaliumbromid in  Aceton und dereń Beziehung 
zur Theorie der interionischen Attraktion. Vf. weist auf die DEBYE-HtJCK ELsche Theorie 
hin, welche den Aklivitatskoeffizienten eines Ions ais Funktion seiner Valenz, der DE. 
der Lsg. u. seiner Konz. c angibt, wobei noch die absol. Temp., die Elementarladung N, 
die Gaskonstante i? u. die LosCHM lD Tsche Zahl Ar in die Gleiehung eingehen. Diese 
Theorie kann durch Messung der Siedepunkts- u. Gefrierpunktsanomalien sowio der 
Lóslichkeiten uberpriift werden, die ein schwer 1. Salz in reinem W. einerseits, in  Ggw.
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fremder Ionen (Neutralsalze) andererseits besitzt. Um diese Bezieliung zu priifen, 
untersucht Vf. die Lóslichkeit von K B r  in  reinem W. einerseits, in  Aceton andererseits, 
da dessen DE. erheblich von der des W. abweieht. Es wird die Reinigung der Reagentien 
u. Ausfiihrung der Lóslichkeitsbestst. beschrieben, ais Zusatzsalze werden N aJ, K J , 
B aJ2, BaBr„ zugefiigt. Die bei Zusatz dieser Salze auftretende starkę Lóslichkeits- 
erhóhung des K B r entsprieht den Yoraussagungen der D EB Y E-H tiC K ELschen Theorie, 
die Absolutdifferenzen der Lóslichkeit in  W. u. A. beruhen auf der Verschiedenheit 
der DE. der Lsgg. in diesen Fil. (Journ. physical Chem. 3 2 . 1089—93. Pittsburgh, 
Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

I. M. Kolthoff und Wouter Bosch, Der Einfluf) von Neutralsalzen auf Saure- 
Salzgleichgewichte. I I I .  Die zweite Dissoziationskonstante der Kolilensaure und der Einflu/3 
von Salzen auf die Aklivitdt der Wasserstoffionen in  einem Garbonat-Dicarbonatgemisch. 
(II. vgl. C. 1 9 2 8 . II . 329.) Die bisherigen W erte von K 2 schwanken zwisehen 
4,3 u. 6,2 X 10-11. Die Vff. messen ph in  Na„G03-NaHC03-Gemischen. bei 18° bis 
zu 0,015-n. herunter, u. wenden im Naherungsvers. die strenge D E B Y E -H ucK E L sche 
Formel an imter Beriieksichtigung der Hydrolyse des Carbonats. Sie finden p K„ =  
10,32 ±  0,03, oder korrigiert fiir die A k tm ta t der H '-Ionen 10,357; X 2/ (18°)=  4,4 X 
10- 1 1  ( ±  0,3). — Dann werden Neutralsalze in 0,1 bis 0,5 N orm alitat zugesetzt. 
J ' ,  Br', Cl' wirken gleichstark, L i' stiirker ais N a', dies starker ais K '. N a ' in  NaCl 
w irkt starker ais in Na2C03-NaHC03 bei gleieher lonenkonz.; der Salzeffekt scheint 
also von der W ertigkeit der Anionen abzuhangen. Der EinfluB der Neutralsalze kann 
naeh der D E B Y E -H u cK E L sch en  Formel n icht quantitativ  berechnet werden. E r 
scheint von der GroBe der Ionen der schwachen Saure abzuhangen. (Rec. Trav. chim. 
Pays-Bas 4 7 . 819—25. Minneapolis, Univ. of Minnesota.) W. A. R o t h .

I. M. Kolthoff und Wouter Bosch, Der Einfluf} von Neutralsalzen au f Saure- 
Salzgleićhgeuńćhte. IV . Die dritte und vierte Dissoziationskonstante von Pyrophosphor- 
saure und der E influfi von Neutralsalzen auf die Aktivitat der Wasserstoffionen in  einem 
drei- bis vierwertigen bzw. in  einem zwei- bis dreiwertigen Pyrophosphatgemisch. (H I. vgl. 
Yorst. Ref.) Je  hoher die W ertigkeit der Saureionen ist, desto groBer ist der Unter- 
schicd im Dissoziationsgrad naeh A r r h e n i u s  u . nach der modemen Auffassung. Zu- 
gleich steigt der EinfluB von Neutralsalzen. Die bisherigen Berechnungen von I{3 u. 
K i  der Pyrophosphorsaure sind irrig. — Die Lsgg. werden schnell in  verschiedenen 
Verdiinnungen gemessen, da die Hydrolyse von Pyrophosphat zu Orthophosphat 
sonst stórt. U nter 0,008-n. konnte nicht sicher gemessen werden. Korrigiert fiir die 
A ktiy itat der H '-Ionen ergibt sich fiir 18° K t ' — 4,06 X 10-10 (p K /  =  9,391); K 3' =  
2,1 X 10-7 (p K 3 =  6,679). — Die Neutralsalzwrkg. is t enorm: Zusatz von 0,1-n. KC1 
em iedrigt pn um  eine Einheit, ebenso wirken K B r u. K  J ; LiCl w irkt doppelt so stark. 
Der Kationeneffekt ( L i '>  N a'>> K ')  laBt sich durch D E B Y E -H u cK E L sch e  Krafte 
zwisehen den Ionen nicht erklaren. Der groBe EinfluB von Li-Salz laBt sich analyt. 
zur Prufung von N atrium pyrophosphat auf Reinheit u. bei der T itration von Pyro
phosphorsaure ais einwertige Saure verwenden. — In  2—3-wertigen Pyrophosphat- 
gemischen ist die Neutralsalzwrkg. kleiner (Cl' =  B r' =  J ' ;  K ‘ <  N a ' <  Li'). Die 
GroBe der KC1- u. NaCl-Ionen laBt sich nach D e b y e -H u c k e l  berechnen: KC1 =
3,7 X 10_s cm, NaCl =  2,3 X 10-8 cm, ganz ahnlich wie H u c k e l  angibt, wahrend 
die Rechnung fur LiCl Yersagt. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 4 7 . 826—33. Minneapolis, 
Univ. of Minnesota.) W. A. R o t h .

Paule Collet und Francis Birch, Der Parainagnetismus des Eisens im  Kalium- 
ferrieyanid. Vff. benutzen die Methode der magnet. Anziehung im  inhomogenen Feld 
zur therm. Analyse der Susceptibilitat u. des atomaren Magnetismus des Fe im K 3Fe(CN)e 
Die Temp. wird von 0 bis 250° variiert. Es ergibt n  =  11,95 Magnetonen. Bei —80° 
ausgefuhrte Messungen ergeben den von anderen Autoren fiir dieses Temp.-Gebiet 
gefundenen W ert von n — 13. Im  K 3Fe(CN)6 scheint also im Gebiet von 0—200° 
ein Trager von 12, im  tieferen Temp.-Gebiet anscheinend ein solcher von 13 Magnetonen 
vorhanden zu sein. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 7 . 35—36.) F r a n k e n b u r g e r .

R. C. Cantelo, Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik in  der Chemie. Vf. druckt 
den 2. H auptsatz in  der Form aus: „W arme kann nie ohne Kompensation in  Arbeit 
verwandelt werden"; femer wird betont, daB Ausnutzung von Warme ohne Temp.- 
Gefalle n icht moglich ist u. daB der Inhalt unseres Universums an freier Energie standig 
abnim m t. Im  AnsehluB hieran werden die Differentialgleichungen fiir den Zusammen- 
hang zwisehen freier Energie, Entropie, W arme u. Temp. entwickelt u. abgeleitet. 
F iir chem. Prozesse lassen sich hieraus ableiten: Das Massemvirkungsgesetz, die Phasen-
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regel, die Gleiehungen fiir die kolligatiyen Eigg. von Eli., die Cl a u s iu s -Cl a p e y r o n - 
sche Gleiehung, die VAn ' t  H o F F sch e  Isotherme u. Isochore, die elektromotor. K rafte 
chem. Zellen, die Temp.-Abhangigkeit der Gleichgewichtskonstanten; die „Fliichtig- 
keits-“  u. Aktivitatsbeziehungen u. endlich die freien Bildungsenergien. (Journ. p h y sica l 
Chem. 32. 982—89. Cincinatti Univ., Ohio.) F r a n k e n b u r g e r .

Arthur W. Davidson, E in  bedeutsamer FeUer bei der Ableitung der Gefrierpunkts- 
und Siedepunktsgeselze fiir  verdiinnte Losungen. Vf. weist in  eingehender Diskussion 
daraufhin, daB bei gewissen neueren, in  der engl. u. amerikan. L itera tur gegebenen 
thermodynam. Ableitungen der v a n ’t  H O FFschen Gleiehungen fur Gefrierpunkts- 
erniedrigung bzw. Siedepunktserhohung von verd. Lsgg. an Hand von Kreisprozessen 
gewisse Fehler beim Einsetzen der W armetonungen gemacht werden, welche bei den 
Einzelschritten dieser Kreisprozesse auftreten. E s wird die korrekte Form fiir der- 
artige Ableitungen gegeben u. gezeigt, wie eine entsprechende Methode die Ableitung 
einer Niiherungsgleichung fiir die Gefrierpunktserniedrigung idealer Lsgg. ermóglicht. 
(Journ. physical Chem. 32. 1080—85. Lawrence, Kansas, Univ. of Kansas.) F r b u .

J.-E. Verschaffelt, Die Verdampfungsu:drnie beim absolutem Nułlpunkt. Polemik 
gegen v . K o  LOSSOWSKY (C. 1928. I. 306), der bewiesen zu haben glaubt, daB die 
Verdampfun gsicarme beim absol. N ułlpunkt gleich Nuli wird. Weder oxperimentelle 
Hinweise, noch  irgendwelche Formeln, werm sie richtig angewendet werden, sprechen 
dafiir. (Journ. Chirn. physique25. 408—09.) W. A. R o t h .

H. J. Maybrey, Thermische Leitfahigkeiten einiger Leićhtmetallegierungen. Nach 
Besprechung der Unters.-Apparatur werden die Resultate mitgeteilt. Der App. wurde 
m it elektrolyt. Cu, Al (m it 0,24% Fe, 0,19% Si u. einer Spur Cu) u. Mg (mit 0,031% 
Si, 0,014% Fe u. Al u. 0,012% Cu) geeicht. Die m it dem App. erhaltene Zahl ist dabei 
nur geringfiigig kleiner ais die richtige. In  Tabellenform werden dann die Leitfahig
keiten bei 100°, 250° u. 350° angegeben. Sie betragen entsprechend fiir eine Legierung 
m it 3%  Cu u. 97%  Mg 0,35, 0,36 u. 0,35. 13% Cu u. 87% Mg: 0,31, 0,32 u. 0,325. 
6%  Al u. 94%  Mg: 0,180, 0,180 u. 0,185. 11% Al u. 89%  Mg: 0,210, 0,220 u. 0,225, 
1%  Cu u. 99%  Mg: 0,305, 0,295 u. 0,310. Y-Legierung 0,375, 0,375 u. 0,380. (Metal Ind. 
[London] 33. 5—6.) WlLKE.

K. Bunte und A. Steding, U ber den E influp  der Warmeeinstrahlung auf die Ent- 
zilndungsgeschwindigkeit der Gase. Zwecks Beobachtung des Einflusses der fast bei 
jeder teehn. Anwendung der Gasverbrennung stattfindenden Warmezufuhr dureh Riick- 
strahlung aus der AuBenflamme u. Unters. der Wrkg. der Ruckstrahlung aus dem um- 
gebenden Raum  erm ittelten Vff. zuniichst die Anderung der Entziindungsgeschwindig- 
keit verschiedener Gase bei Verbrennung in  gespaltener Flamme u. W armezufuhrung 
zum Innenkegel von auBen bzw. Verminderung des Warmegefalles fiir die Abstrahlung. 
Dureh Erzeugung der Innenflamme in einem hocherhitzten Raum fiel die Wrkg. der 
sekundiiren Verbrennung fort, da das am Innenkegel gebildete Wassergas nur den 
Kegel umgibt, ohne selbst zu yerbrennen. Die zur Best. der Entzundungsgesehwindig- 
keit gewahlte dynam. Methode nach U b b e l o h d e  u . d e  C a s t r o ,  die aueh D o m m e r , 
K o e l l i k e r ,  A n w a n d t e r  u . H o f s a s s  benutzten, grundsatzlich in der gleichen A n- 
ordnung wie bei H o f s a s s ,  sowie die A rt u. Genauigkeit der ausgefuhrten Messungen 
wird beschrieben. Bestim mt wurden die Entziindungsgeschwindigkeiten der reinen 
Gase Ho, CO u. C H 4, sowie der techn. Gasgemische Wassergas, Generatorgas, 
hochwertiges Steinkohlengas u. Karlsruher Stadtgas. Die erzielten Ergebnisse sind 
in Zahlcntafeln u. graph. wiedergegeben. Z u s a m m e n f a s s u n g .  W ahrend ge- 
maB den Unterss. von H o f s a s s  u . D o m m e r  die Vorwarmung des Gasluftgemisches 
bei a  11 e n  Gasen die Entziindungsgeschwindigkeit stark  beeinfluBt, wird auf diese 
u. dam it auf die Flammengestaltung nur bei H 2 eine Wrkg. dureh die Temp. des Raumes 
ausgeiibt, in  welchem die Prim arverbrennung vor sieh geht, bei den anderen reinen 
Gasen war eine solche n ieht feststellbar. N ur bei Gasgemischen m it H 2 ais wesent- 
lichem Bestandteil t r i t t  iiberhaupt eine Erhohung der Entziindungsgeschwindigkeit ein, 
die aber dem Geh. an H , nieht proportional ist. Die Erhohung der Entziindungs- 
geschwindigkeit dureh Vorwarmung des Gasluftgemisches ergibt sich zwanglos aus 
der Abhangigkeit der Fortpflanzung der Entzundung vom W armeverbrauch des Gas
luftgemisches bis zur Erreichung der Zundtemp. Die EinfluBlosigkeit der Temp. des 
umgebenden Raumes bei CO u. C H 4 zeigt, daB sich bei diesen die Temp. des dem Innen
kegel sich niihernden Gasluftgemisches nieht ausschlaggebend erhoht. Das abweichende 
Verh. von H„ wird dureh seine infolge des metallahnlichen.Charakters erheblich hóhero
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W armeleitfahigkeit zu erklaren versucht. (Gas- u. Wasserfach 71. 673— 77. 701—05. 
731—34. Karlsruhe i. B., Gasinstitut.) W o l f f r a m .

sieg fried  B ostrom , Beitrage zur Thermocheniie des Kautschulcs. Die Arbeit soli 
ais erste auf einem neuen Gebiet noeh keine Prazisionsresultate liefern. Vf. benutzt 
ein Zwillingscalorimeter: zwei Weinholdbeoher in  einem, evcnt. geheizten Mantel 
m it Deokeltopf; Temp.-Messung m it 36 verscliieden langen Fe-Konstantanelementen, 
die halbkreisfórmig angcordnet sind; Eichung elektr. — Die Bewertung von Fiillstoffen, 
auf deren Oberflachenentw. es hauptsachlich ankommt, Tersucht Vf. calorime.tr. m it 
Bzl. Die Reihenfolge der „verstarkenden“ Wrkg. der JRusse u. der Benetzungswarme 
in  Bzl. ist die gleiohe, doch ergibt die Benetzungswarme zu groBe Unterschiede, da die 
Feinheit der Teilchen beim Mischen m it K autschuk nicht voll ausgenutzt werden kann. 
Die Quellungswarme von reinem K autschuk u. von m it RuB versetztem Kautschuk 
in  Bzl. wird gemessen. Dabei findet W armebindung s ta tt;  es wird die Warmetónung 
beim Mischen von RuB u. K autschuk (Adhasionswarme) berechnet, die bei amerikan. 
GasruB 2—3-mal gróBer is t ais bei OlruB, entsprcchcnd der besseren Fiillwrkg. des 
GasruBes. — Der Jouleeffekt beim Kautschuk (vgl. z. B. H o c k , C. 1924. I I .  1746) wird 
thermodynam. diskutiert. Die Dehnungsarbeit wird mechan. gemessen; ealorimetr. 
liefi sich die JoUŁE-Warme direkt n icht bestimmen. Die wahre spezif. Wdrme von 
Rohkmitschuk (smoked sheet) wird bei 17° zu 0,37 gefunden. Aus der Quellungswarme 
von ungedehntem u. verschieden stark  gedehntem u. bei einer urn 10° tieferen Temp. 
fixiertem K autschuk wird die Dehnungswdrmc in ihrer Abhangigkeit von der Dehnung 
bestim m t: sie ist der Dehnung proportional. Vf. schlieBt: Die JouLEsche Dehnungs- 
warme is t der Anzahl der gleichgerichteten u. enggepackten Teilchen proportional. •— 
W ahrend sich rechner. ein positiver Temp.-Koeffizient der maximalen Arbeit ergibt, 
fiihrten Verss. zu schwach negativen (—0,002 bis —0,003 cal. pro Grad zwischen 21 
u. 31°). Der ProzeB is t also n icht so reversibel u. isotherm, daB man die wirkliche 
maximale Arbeit fassen kann. Die zur Erzeugung bestimm ter Dehnungen erforderliche 
Arbeit wlichst schon in 10 Monaten deutlich an (Altern =  fortschreitende Polymeri- 
sation). — SclilieBlich versueht Vf., die W armetónung der Kaltvulkanisation in  Bzl.- 
Lsg. differential zu mcssen. E r erlialt positive Warmetonungen, die aber keine ge- 
nauen Schliisse erlaubcn. (Kolloidchem.' Beih. 26. 439—70. GieBen, Phys.-ehem. 
Inst.) W. A. R o th .

Arthur A. Sunier und Charles Rosenblum, Die lałente Schmelzwarme des Naph-
thali?is aus neuen Loslichkeitsdaten. Vff. suchen aus der Beziehung: log JV = ---- - f '  +  J

4j o o \Ł
(N  — Molenbruch der gelosten Substanz, T  =  absol. Temp., J  =  Konstantę) fur die 
Temp.-Abhangigkeit der Lóslichkeit nicht oder schwach polarer Substanzcn deren 
latente Schmelzwarme L  zu berechnen. Es wird die Lóslichkeit von Naphthalin  bei 7, 
zwischen etwa 20 u. 80° liegenden Tempp. in  Athylenchlorid, Athylenbromid, Athyliden- 
chlorid, Aihylidenbromid bestimmt. Reinigung der Substanzen u. MeBmethodik ist 
im einzelnen beschrieben. Die Ergebnisse lassen auf Grund obiger Beziehung fiir die 
latente Schmelzwarme des Naphthalins den W ert 4440 cal. errechncn. (Joum . physical 
Chem. 32. 1049—55. Rochester, Univ., Chem. Inst.) F r a n k e n b u r g e r .

Maurice Lecat, Neue binare Azeotrope. X I. M itt. (X. vgl. C. 1928. I. 2788.) 
Die fruheren Abhandlungen werden durch Mitteilung der Daten iiber 319 weitere 
System© fortgesetzt; darunter befinden sich 140 positive Azeotrope, 19 eutekt. Systeme, 
der Rest ist euzeotrop. Von den Azeotropen sind hervorzuheben: Avieisensaure 
(Kp. 100,7°) 15% +  Chlf. (Kp. 61,2): Kp. 59,15°; 14% +  Athylenchlorid (Kp. 83,7°): 
Kp. 77,4°; ca. 2%  +  Isopropyldthylen (22,5°): Kp. 22,2°; 4%  +  Isopentan (27,95°): 
Kp. 27,2°; 10% +  n-Pentan (Kp. 36,15°); Kp. 34,2°. E in groBer Teil der Azeo
tropen setzt sich aus aliphat. u. eycl. KW-stoffen (n-Hexan, Toluol, Hethylcyclohemn, 
n-Heptan, Cyclohexen, o- u. m-Xylol, Bzl., Cyclohezan, Cymól, Octan) einerseits u. 
aliphat. Alkoholan (Methanól, A ., Propylalkohol, Isopropylalkohol, n-, sek.- u. tert.- 
Butylalkohol, Allylalkohol, Isóbutylalkołiol, Isobutylcarbinol, Didthylcarbinol, Dimethyl- 
dthylcarbinol) zusammen. (Ann. Soc. scient. Bruxelles Serie B. 48. 54—62.) OST.

Maurice Lecat, Der Azeolropismus in  binaren Systemen aus Alkoholan w id Kohlen- 
wasserstoffen. (Vgl. vorst. Ref.) Im  folgenden is t 6 =  azeotrop. Kp.-Erniedrigung, 
A  =  Differenz der Kpp. der beiden Komponenten. — Fiir Methanol gilt <5 =  15,8 —
0,462 zł +  0,00465 A 2— 0,000016 A 3; die Beobachtungen weichen von den berechneten 
W erten etwas ab, GroBe u. Richtung der Abweichung ist bei aliphat., gesatt. eycl.



1928. II. A 3. K o l l o id c h e m ie . Ca p il l a r c h e m ie . 855

u. aromat. KW-stoffen verscliieden. Fiir Athanol ist (5 =  13,6 — 0,48 A +  0,00606 A- —
0,000028 A 3, ebenfalls m it Abweichungen, fur Propylalkohol u. Isopropylalkoliol 
<5 =  12 — 0,425 A +  0,00375 A 2; fast dasselbe gilt fiir Allylalkohol. Bei den Alko- 
holen CąH100  ist <5 =  9,7 — 0,417 A +  0,0047 A 2 — 0,000005 A 3; bei <75tf i20  <5 =  7,5 —
0,35 ^  +  0,004 A 2. Glykol verlialt sich je  nach Kp. des KW-stoffs verschieden. Is t 
der KW-stoff fliichtiger, so is t 8 =  23 — 0,53 A  +  0,0036 A- — 0,000006 A 3, ist Glykol 
fluchtiger, so ist d =  23 — 0,46 A +  0,0025 A 2. Bei Glycerin ist fiir A  <  100°: 
<5 =  26,8 — 0,573 A +  0,00037 A 2 — 0,000006 A 3. (Ann. Soc. scient. Bruxelles Ser. B. 
48 . 105— 20.) O s t e r t a g .

[russ.] N. Byków, Thcrmodynamik. Moskau und Leningrad: Staatsverlag 1928. (408 S.)
Rbl. 6.—.

Charles Fabry, Elements de thermodynamiąue. Paris: Armand Colin 1928. (216 S.) 16“.
9 fr.

A„. K o llo id ch em ie . C ap illarchem ie.
James W. Mc Bain, Uberblick iiber die Hauptprinzipien der Kolloidchemie. (Vgl. 

C. 1 9 2 6 . II . 2539.) Vf. behandclt die S truktur u. die Stabilitat kolloider Systeme. 
Wirkliche thermodynam. Stabilitat setzt eine S truktur voraus, bei der ein Teil jeder 
Mol. der Micelle m it dem Lósungsm. in Beruhrung ist. Das Verh. von Suspensionen 
bei der Sedimentation wird darauf zuriickgefuhrt, daB die Teilchen sich wie groBe 
Ionen verhalten u. bei der Sedimentation elelctrostat. Anziehung zwischen ihncn u. 
den frei diffusiblen entgegengesetzter Ladung auftreten wurden, die merkliche Trennung 
beider verhindert. Noch bessero Molekiilsiebe ais Kupferferrocyanidmembranen sind 
Krystalle entwasserter Zeolithe, z. B. Chabasit. Die bisherige Eormulierung des 
elektrokinet. Potentials ist unzureichend; verschiedene Teile dersclben Oberflache 
konnen der GróBe u. sogar dem Vorzeichen nach yerschicdene Kontaktpotentiale 
haben. (Colloid Symposium Monograph 4  [1926]. 7—18. Bristol, Univ.) K r u g e r .

Hugh S. Taylor, Das Kolloidteilclien, wie es durch Icalalylische Unter suchungen 
angezeigł wird. Vf. behandelt die aus Katalyseunterss. hergeleiteten Vorstellungen 
iiber die Eigg. von Oberfliichen u. dam it zusammenhiingende kolloidchem. Probleme, 
wie hohere Lóslichkeit, Losungswarme, hoherer Dissoziationsdruck etc. feinverteilter 
Stoffe, anormale Gleichgewichtsdaten (Verss. m it J. S. Beekly am System Ni -)- H;,S 
N iS  +  H 2). Die Oberflache eines Oxydkatalysators ist nicht ais einzelner Kataly- 
sator, sondern ais aus 2 Katalysatoren, Metali- bzw. Oxydionen aufgebaut zu be- 
trachten, u. die N atur der im adsorbierten Stoffe eintretenden Umwandlung (De- 
hydrogenierung oder Dehydrierung) hangt von der Ladung des adsorbierenden Ions 
ab. Der Umfang beider Arten von Umwandlungen wird durch den relativen Umfang 
der Adsorption des reagierenden Stoffes an den beiden Ionen, ihre relative Hiiufig- 
keit in  der Oberflache u. ihre spezif. katalyt. A ktivitat bestimmt, wobci diese Eaktoren 
ihrerseits durch den Siittigungsgrad der Gitterionen (Katalysatorstruktur) u. durch 
schon eingetretene Vergiftung bestimmt sind. (Colloid Symposium Monograph 4  
[1926]. 19—28. Princeton [N. J.], Univ.) K r u g e r .

George L. Clark, Rontgenstralilen und Kolloide. (Vgl. C. 1 9 2 7 -1. 1236. II. 2146.) 
tiberblick iiber die Unterss. der ehem., physikal. u. biolog. Wrkgg. der Rontgenstralilen 
auf kolloide u. amorphe Systeme u. iiber die Anwendung der Rontgenstralilen zur 
Strukturbest. — Vf. bezeichnet ais „parakrystallin“ den Zustand des wirklichen be- 
ginnenden t)bergangs vom amorphem Zustand zum wahren K rystall m it bleibender 
symmetr. Anordnung in  Richtung u. Raum, ais „m etakrystallinen“ Zustand ein 
voriibergehende symmetr. Anordnung von Beugungszentren unter speziellen auBeren 
Bedingungen, die keinen "Obergang zum wahren K rystall darstellt (z. B. gedelmter 
Kautschuk). Bei Olsdure in auBerst diinnen Capillaren ordnen sich die Moll. in parallele 
Schichten (merkliche Verengung des amorphen Ringes u. schwache Andeutung anderer 
Banden. E in kontinuierlicher Dbergang vom amorphen in  den krystallinen Zustand 
laBt sich beim Erhitzen mancher Adsorptionskohlen u. Rufie beobachten, wobei die 
Anderungen im Rontgendiagramm erst einige Zeit nach der Veranderung der physikal. 
u. ehem. Eigg. merkbar werden. Bei Pf-Katalysatoren fur das Schwefelsaurekontakt- 
verf. wurden gemeinsam m it Aborn gewisse Beziehungen zwischen TeilchengróBe 
u. A ktiv itat gefunden. Cassiłerit, kiinstliches S n 0 2 u. Metazinnsaure geben dasselbe 
charakterist. Spektrum fiir ein tetragonales, Rutil ahnliches^Gitter m it 2 Moll. in der 
Elementarzelle m it den Dimensionen a0 — 4,72 u. c„ =  3,16 A, Abb. von Diagrammen
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von S n02-Praparaten verschiedener TeilchengróBe im Original. — Das Diagramm 
von Hartgu/3 (C la e k  u. B rugm ann) ergibt eine sehr geringo TeilchengróBe (~ 1 0 -7 cm). 
*— Aufnahmen an Duraluminium  m it einem von C la r k ,  B ru g m a n n  u. K au fm an n  
konstruierten App. zur Herst. von Róntgendiagrammen von OberfliLcken zeigen, daB 
die auBersten Kórner in  Teilchen von kolloiden Dimensionen zerspalten u. wahr- 
scheinlich beim WalzprozeB yerzerrt worden sind. — Ungedehnte aschenfreie, iso- 
elektr. Gelatine liefert einen breiten amorphen Ring u. einen auBeren scharfen Ring; 
aschefreier Leirn zeigt ebenfalls den amorphen Ring (Identitatsperiode 4 A), aber die 
auBeren scharfen Krystallinien fehlen. Gedehnter Leim u. Walzenmaśse verhalten 
sich wie gedehnte Gelatine. Leimfilme haben keine wesentlich anderen Eigg. ais 
Leimstucke (Verss. von C l a r k  u. Lanyon). — Gemeinsam m it L a n y o n , F reuden- 
th a l u. K u lp  wurden zahlreiche Diagramme von yersehiedenen gewachsenen Cellulose- 
a rten  u. yon Kunstseide hergestellt. Alle Cellulose m it Ausnahme der Diacetatseide 
ist krystallin; der Grad der Faserstruktur schwankt erheblich von einem Minimum 
bei Viscose zu einem Masimum bei naturlichen Fasern, besonders Ramie. Die Ver- 
unreinigungen bilden einen integrierenden Bestandteil der CellulosekrystaUe. Zufallig 
yorhandene Pektinstoffe, Harze etc. beeinflussen das Diagramm nicht; die in te 
grierenden Verunreinigungen sind abgebaute Cellulose. Durch Reinigung m it l% ig . 
NaOH heryorgerufene weitgeliende Anderungen in  den Intensitaten der Róntgeno- 
gramme sind noch nicht ganz zu erklaren. Der groBte an allen Cellulosediagrammen 
beobachtete Intensitatsabstand betrug 5,7 A, die maximale Zelle ist daher 185 A 3 
entsprechend (CcH 10O5)3. (Colloid Symposium Monograph 4 [1926], 145—73. Cam
bridge [Mass.], Massachusetts Inst. of Technology.) K r u g e r .

Harry B. Weiser, Ionenantagonismus in  kolloiden Sysłemen. (Colloid Sym
posium Monograpb 4 [1926]. 354—73. Houston [Texas], The Rice Inst. — C. 1926.
I. 2305. 1927. I. 407.) K r u g e r .

Georg Wiegner, Vber Koagulationen. Vf. berichtet zusammenfassend iiber seine 
Arbeiten in  Gemeinschaft m it P. Tuorila und H. Miiller. Die Verss. der Vff. beweisen 
die Gultigkeit der Gesetze von SllOLUCHOWSKl fur die rasche perikinet. Koagulation 
monodisperser Systeme vom amkr. bis nahe zum mkr. Gebiet (nachgewiesen an Gold- 
solen u. Kaolinzerteilungen). Nach Verss. von E. S c h e r f  an „Phosphorgold“ m it 
NaCl u. LiCl ais Koagulatoren steh t die langsame perikinet. Koagulation in  bestimmten 
Fiillen im Zusammenhang m it der H ydratation  der Ionen. Polydisperse Systeme 
koagulieren stets rascher ais monodisperse m it der gleichen Anfangsdispersitat. Der 
Unterschied zwischen beiden Systemen wird im polydispersen System bei einem 
Radienverhaltnis yon 1: 10 deutlich. Dieser geringe EinfluB der TeilchengróBe ist 
geolog, u. bodenkundlich yon Bedeutung. Aus Verss. m it Quarzsuspensionen leitet

T u o r il a  die Gesetze der Koagulation ab. Es gilt: ( l — e~ Mht7) ;71q tTZ O t
wenn n0 die durchschnittliche Zahl der Teilchen in 1 ccm zu Beginn des Vers., nn die- 
selbe GróBe in  der Sehichttiefe II, M  die Menge der groBen Teilchen, 6 der „H aut- 
raum “ in  ccm/sec fiir 1 g der groBen Teilchen in 1 ccm des Systems ist. T u o r il a  
gibt eine Abanderung des Schlammapp. yon W lEG N ER an, die erlaubt, aus der Beob- 
achtung zweier Fallkuryen aus yerschiedenen Hóhen die urspriingliche Dispersitat 
zu berechnen. (Ztselir. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A. 11. 185—-228. Ziirich, 
Techn. Hochsch.) T r e n e l .

G. Staff ord Whitby, Organophile Kolloide. Vf. zeigt an H and der Angaben der 
L iteratur u. eigenen Verss. m it einer groBen Anzahl von organ. Fil., daB im  allgemeinen 
die polaren Gelluloseester (N itra t u. Acetat) in  polaren Stoffen ąuellen u. gel. werden, 
der nichtpolare Kautschuk dagegen in  nichtpoląren Stoffen. Beim Aufsteigen in homo- 
logen Reihen yon Yerbb. m it einer akt. Gruppe nim m t das Lósungsyermógen fiir K au t
schuk zu, fiir die Celluloseester ab. — Der einzige K autschuk nichtlósende KW-stoff, 
Caryophyllen, lóst Celluloseacetat. Cis-Dichlorathylen b a t eine hóhere Quellwrkg. 
fur Kautschuk u. eine stiirker fallende Wrkg. gegeniiber Celluloseacetat ais das Trans- 
isomere. Acetaldehyd lóst K autschuk nicht, wohl aber Onanthaldehyd; Salicylaldehyd, 
Anisaldehyd u. Cinnamylaldeliyd sind sehr schlechte Quellunsrsmittel fiir Kautschuk. 
K autschuk quillt nicht in  Aceton, etwas in  Methylathylketon u. lóst sich in  Diathylketon 
u. Athylpropylketon, worin Celluloseacetat unl. ist. Nitromethan wird von Kautschuk 
n icht aufgenommen u. lóst schon in  der K alte groBe Mengen Celluloseacetat. Bei Ein- 
fuhrung einer Nitrogruppe yerschwindet das Quellungsvermógen fiir Kautschuk, u.
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es t r i t t  Lósungsvermógen fiir Cełluloseaeetat auf (z. B. Anisol — y  o-Nitroanisol). Ta 
Capronitril, einem sehr schlechten Losungsm. fiir Cełluloseaeetat (das beim Sd. gel. 
Aeetat sclieidet sich beim Erkalten wieder aus) ąuillt Kautsohuk etwas; Phenylaceto- 
niłril ist kein Quellungsmittel fiir Kautschuk, aber ein Losungsm. fur Cełluloseaeetat. 
K autschuk ąuillt in  Essigsaureanhydrid fast gar nicht, wohl aber in  n. Valeriansaure- 
anliydrid, einem sehr schlechten Losungsm. fiir Cełluloseaeetat (das beim Sd. gel. Acetat 
scheidet sich beim Erkalten ais gelatinóser Nd. ab). Sd. Heptylalkohol lóst Cellulose- 
acetat (Wiederabscheidung beim Abkiihlen), sd. Oclylalkohol, worin K autschuk etwas 
ąuillt, nicht. Athylchlorhydrin, Honochlorliydrin u. Dichlorhydrin bewirken prakt. 
keine Kautschukąuellung, Athylendichlorid u. Trichlórhydrin sind dagegen gute K aut- 
schuklosungsmm. In  Benzylalkohol, Phenol, Kresol, Cyclohezanol, Diacetonalkohol, 
Athylenglykohnonomethylather, Eugenol, Milchsaure, Athyllactat, Thioglykolsaure ąuillt 
K autschuk wenig oder gar nicht. Thioglykolsaure lóst Cełluloseaeetat. Anilin  u. Benzyl- 
amin  haben eine sehr geringe, M ethylanilin  u. Dibenzylamin eine erhebliche Quellwrkg. 
fiir Kautschuk, Dimethylanilin ist ein gutes Losungsm. Cełluloseaeetat wird in D i
benzylamin erst bei 300° gel. Eine unsubstituiertc NEL-Gruppe hat Lósungsvermógen 
fiir Cełluloseaeetat zur Folgę u. zerstórt das Lósungsvermógen fur K autschuk (z. B. 
Anisol —->- o-Anisidin). Caprylsaure u. die Sdurechloride der niederen Fettsiiuren sind 
Lósungsmm. fur Kautschuk, schlechte bzw. keine Lósungsmm. fur Cełluloseaeetat. 
Methylacetat u. Athylacetat fallen Kautschuk, Butylacetat u. Athylbutyrat lósen ihn. 
In  Athyloxalat ąuilłt K autschuk fast gar nicht, in  Isoamylozalat, das Cełluloseaeetat 
auch beim Sd. n icht lóst, erheblieh. Athylmalonat u. Athylsuccinat sind Lósungsmm. 
fiir Cełluloseaeetat u. schleehtc (Juełlungsmittel fiir Kautschuk, Ałhylsebacat ein Nicht - 
lósungsm. fiir Cełluloseaeetat aber ein gutes Quellungsmittel fur Kautschuk. Das 
Quellungsvermógen fiir Kautschuk wiichst in  der Reihenfolge: Athylenglykoldiacetat <  
Triinełhylenglykoldiacetat <  Ałhylenglykoldipropionai <  Athylenglykoldibutyrat <  Tri- 
‘mzth%jle.nglykoldibutyral\ die beiden ersten Stoffe lósen Cełluloseaeetat in der Kalte, 
der 3. nur bei gelindem Erwarmen, die beiden łetzten erst beim Kp., u. beim Erkalten 
t r i t t  Wiederabscheidung ein. Ather sind im allgemeinen Nichtlósungsmm. fiir Cellulose- 
acetat u. Lósungsmm. fiir K autschuk; in y-Brompropylphenylather, der Cełluloseaeetat 
lóst, ąuillt Kautschuk sehr wenig. Acetal ist ein gutes, Methylal (ein vorziigliches 
Losungsm. fiir Cełluloseaeetat) kein Losungsm. fiir Kautschuk. FI. S 0 2 lóst K autschuk 
nicht. — Metastyról verhalt sich im allgemeinen wie Kautschuk, wird aber leiehter 
dispergiert, z. B. schon durch niedere Glieder einer homologen Beihe. N icht ąuełlbar 
in  Formamid, Acetonilril, Acetessigester, A ., Diehlorhydrin, Diacetonalkohol, Cyelo- 
hexanol, Athylmalonat, Athyłoxalat, Essigsaureanhydrid u. Eg. L. in  Acetal, weniger 
in  Ałhylal, unl. in Methylal. LI. in  Anisol. lin  Gegensatz zu K autschuk sehr wenig 
ąuełlbar in A ., gar n icht in Isoamylather. L. in  aromat, u. halogenierten KW-stoffen, 
fast gar n icht ąuełlbar in  aliphat. KW-stoffen, Pinen, Caryopliyllen. N icht ąuełlbar 
in  Athylmalonat, dispergiert durch Ałhylsebacat, Butylacetat, A thylbutyrat, Am yl- 
acetat, Onanthsaureathylester, Athylbenzcat; in Methylacetat u. Athylacetat nur Quellung. 
Das Quełlungsvermógen steigt in der Reihenfolge Anilin <  Methylanilin <  Dimethyl- 
anilin; Diacetylamin u. Piperidin, Atliylmercaptan, Thioplienol, Phenolisothiocyanat 
sind gute Lósungsmm. Durch Onanthaldehyd gel.; in Benzaldehyd schnellere CJuellung 
ais in Salicylaldehyd. Aceton wird nur sehr wenig aufgenommen, durch Methylathyl- 
keton langsam, durch Diathylketon schneller gel. In  Fettsauren viel sehlechter ąuełlbar 
ais K autschuk; in Buttersaure prakt. nicht ąueEbar, von Caprylsaure bei Zimmertemp. 
nur sehr langsam gel. — Die Celłuloseester der hóheren Fettsauren u. die Celluloseather 
sind weniger polar ais Cełluloseaeetat u. -n itrat u. haben daher auch andere Lóslich- 
keitseigg. — Phytosterin (vgl. W h i t b y , D o l id  u. Y o r s t o n , C. 1926. I I .  1864) hat 
die Eigg. eines organophilen Kolloids; beim Erhitzen m it einer Reihe von organ. Fil. 
ąuillt es, wird dispergiert, u. beim Abkiihlen entstehen oft feste Gele. Die Fil., m it 
denen es Sole u. Gele bildet, gehóren meist zu dem Typus derjenigen, die KW-stoff- 
kolloide lósen. (Aminę wie Dibenzylamin u. Dimethylanilin, Mesithylen, a-Brom- 
naphthalin, Phenylisothiocyanat, Anisol, Caprylsaure u. Ólsaure.) — Die Beziehung 
zwischen dem chem. Charakter der organophilen Kolloide u. der ąuełlenden Fil., der 
Zusammenhang zwischen DE. u. Quellungsvermógen (das Quellungsyermógen organ. 
Stoffe verschiedener Kórperklassen fiir K autschuk liegt gewóhnlich nicht genau in 
der Reihenfolge der D EE., aberin  homologen Reihen iindert sich das Quełlungsvermógen 
in der Regel im umgekehrten Sinne wie die DE., SnClit AsCls u. besonders SiCl^ sind 
gute Kautschukąuellungsmittel) u. die Yerteilung des Quellungsmittels zwischen 
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Celluloseaeetat u .  W. n a ch  dem H EN R Y schen Gesetz (ygl. K n o e v e n a g e l  u . M o tz ,  
C. 1921. I II . 1002) lassen schliefien, daB der QuellungsprozeB lyophiler Kolloide dem 
LósungsprozeB bei Krystalloiden im Wesentlichen ahnlich ist. D as Auftreten hoher 
Viscositat ist hauptsachlieh durch Solvatation bedingt. Kautschuk kann z. B. in  Bzl.,
o-Dichlorbenzol oder CCI., in  24 Stdn. das 20—40-fache seines Gewichts an Lósungsm. 
aufnehmen. Eine Lsg. yon Kautschuk in Bzl. zeigt im Dunkelfeldkondensor keine 
Teilchen, wohl aber nach Herabsetzung der Solvatation (Viscositatserniedrigung) durch 
Einw. yon H itze oder ultrayiclettem  Licht. Bei allmahlichem Zusatz einer fallenden 
FI. wird zuniiehst ein starker Tyndallkegel u. Teilchen im Dunkelfeldkondensor sicht- 
bar, dann t r i t t  eine Triibung auf; wird jetzt die Lsg. mehrere Stdn. ungestórt stehen 
gelassen, so seheidet sich der Nd. ais „ólige", aus geąuollenem Kautschuk u. ca. der 
10-fachen Bzl.-Menge bestehende Schicht ab. Der minimale Solyatationsgrad, bei 
dem K autschuk in  Bzl. kolloid gel. bleibt, ist wahrscheinlich ca. 1000%. Starker 
ąuellende Fil. geben auch viacosere Lsgg. ais schwacher quellende. Vf. bezweifelt, daB 
R o h k a u ts e h u k  u. ,,elastifiziertes“ Metastyrol ais 2-phasige Systeme im gewóhnlichen 
Sinne betrachtet werden kónnen. Metastyrol kann durch CJuellimg allein elast. gemacht 
werden; Zusatz eines nicht fliichtigen Quellungsmittels (Trikresylphosphat oder Iso- 
amylphihalat) bewirkt dauernde Elastizitat, wahrend bei Zusatz n icht ąuellender Stoffe 
(z. B. Cyclohexanol oder hochsd. Paraffin) das Prod. unelast. ist. Elast. Nacbwrkg., 
JO U L E -E ffek t u. andere Erscheinungen bei K autschuk sind wahrscheinlich nicht durch 
reversible Solyatation, sondern durch Orientierung der Micellen zu erklaren. (Colloid 
Symposium Monograph 4 [1926]. 203—23. Montreal, Mc Gili Uniy.) K r u g e r .

Elmer O. Kraemer, Beobachtungen uber das kolloide Verhallen udfiriger Gelaline- 
systeme. (Vgl. K r a e m e r  u. D e x t e r , C. 1927. II . 394.) Gemeinsam m it John 
R. Fanselow wird der EinfluB der pn auf die spezif. Drehung [a] wss. Lsgg. ent- 
aschter Gelałine untersucht. Oberhalb 27,5° ilndert sich [a] m it der ph (Acetatpuffer) 
nur wenig, Minima bei pn =  5 u. 8—9, bei tieferen Tempp. 'wird im Gebiet dieser 
Minima der Temp.-Koeffizient relatiy groB, u. an die Stelle der Minima treten Maadma, 
einen engen Bereich um pn =  4,95, wo der plótzliche Anstieg des TYND ALL-Effekts 
stattfindet, ausgenommen. Mit sinkender Temp. nekmen [a] u. die Gelbldg.-Tendenz 
zwischen ph =  5 u. 8 zu, u. das kleinere Masimum bei ph =  8 wird teilweise maskiert. 
Vergleich m it den Kurven der Gallertfestigkeit zeigt, daB die Gallertfestigkeit an 
beiden Seiten sehr nahe am Punkt optimaler Fallung (isoelektr. Punkt) am gróBten 
ist, daB aber entgegen der liblichen Auffassung in  einem engen Bereich am isoelektr. 
P unk t die Gelbldg. gering ist. J n  i/CT-haltigen Lsgg. ist oberhalb ph  =  2,5 das Verh. 
dasselbe, bei niedrigeren p a  (1— 1,5) existiert ein weiterer Bereich hoher spezif. Drehung 
u. hoher Gallertfestigkeit; auch bei lióheren Tempp. zeigen die K urven in  diesem 
Gebiet U nregelm aB igkeiten , wobei die Kurven- fur hohere u. niedrigere Tempp. all- 
mahlieh u. kontinuierlich ineinander iibergehen. Die Gelbldg. bei der niedrigen ph 
ist von einem Maximum des TY ND ALL-Effekts begleitet (Verss. von G. H. Joseph), 
m it dem es jedoch nicht genau zusammenfiillt. Ahnlioher Parallelismus zwischen 
spezif. Drehung u. Scherungswiderstand wurde in  Ggw. von H Br, Gitronensaure, 
Oxalsdure u. H iSOi beobachtet; bei Citronensiiure fehlt jedoch das Maximum bei 
niedrigen Ph- Handelsgelatinen m it den n. Verunreinigungen zeigen die Maxima 
u. Minima prakt. an derselben Stelle. Bei einer Schweinshautgelatine m it einem iso
elektr. P unk t bei pn =  8 liegt das 1. Maximum bei ph =  ~  1, der ubliche Kurven- 
verlauf bei pn =  '—'5  ist bei 40° angedeutet, fehlt aber bei niedrigeren Tempp., anomale 
spezif. Drehung bei pn =  8. Die Gallertfestigkeit HBr-haltiger Gelatinesysteme, die
1. 24 Stdn. bei 15° u. 24 Stdn. bei 20°, 2. 48 Stdn. bei 15°, 3. 48 Stdn. bei 20° u. 
4. 24 Stdn. bei.20° u. 24 Stdn. bei 15° aufbewahrt worden sind, nim m t in der Reihen- 
folge 1—4 ab. (Colloid Symposium Monograph 4 [1926]. 102—21. Madison [Wis- 
consin], Univ. of Wisconsin.) K r u g e r .

Adolph J. Rabinowitsch und R. Burstein, Dber die Eleklrolyłkoagulalion der 
Kolloide. IV. Mitt. Elektrometrische und konduktomelrische Titration von Mastixsolen. 
(III. vgl. C. 1927. I. 1133.) Mit Hilfe der yon den Vff. schon friiher ausgearbeiteten 
Methoden der konduktometr. u. elektrometr. T itration m it Lange u. m it Salzlsg. 
wurde folgendes festgestellt: Maslixsole, hergestellt durch EingieBen von W. in  alkoh. 
Mastixlsg. (a-Sole), unterseheiden sich von denjenigen, die durch EingieBen von alkoh. 
Mastixlsg. in W. (b-Sole) bereitet werden. a-Mastixsole ergeben bei Laugentitration 
eine Leitfahigkeitskurye m it scharf ausgepragtem Minimum, dessen Lage jedoch von 
derjenigen des • W endepunktes auf der elektrometr. Titrationskurye stark abweicht-
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6-Sole ergeben kein Minimum u. keinen W endepunkt auf den Leitfahigkeitsl 
Die H-Ionenkonzz., die nach der konduktometr. u. elektrochem. Methode bestiiiulSp 
werden, stimmen fiir die a-Sole ganz genau iiberein. Bei den 6-Solen ist dies nieht cfKr^ ą  , 
Fali. b-Sole lassen sich nur langsam filtrieren. a-Mastixsole sind stiirkere Sauren u. 
bestehen aus kleineren Teilchen. Bei der Koagulation von Mastixsolen m it Salzlsgg. 
findet keine Ansiiuerung sta tt. Die freien H-Ionen des Sols werden einfach gegen 
eingefiihrte Kationen ausgetausclit. Die Mastixsole sind also viel schwachere Sauren 
ais die As-Trisulfidsole, aus welchen verschiedene Kationen samtliehe H-Ionen frei- 
zusetzen imstande sind. Verschiedene Kationen ersetzen H-Ionen in  aquivalenter 
Menge. Die Regel von H a r d y -S c h u l z e  gilt fiir diesen TeilprozeB n ieht; sie charak- 
terisiert den darauf folgenden TeilprozeB der Ausfallung der gebildeten salzartigen 
(oder Adsorptions-)verbindungen. (Biochcm. Ztschr. 182 [1927]. 110—20. Moskau, 
Karpow-Inst.) HAMBURGER.

G. Spencer, Peklingallerten. Vcrss. an Gcmischen m it konstantem Peklingeh.
u. wechselnden Mengen Zucker u. Saure zeigen, daB 2 Gelbereiche, einer im sauren 
u. einer im alkal. Gebiet, existieren. Die Grenze des Gelbereichs im sauren Gebiet 
wird an der Seite hoher Zuckerkonzz. dureh Krystallisation, an der Seite hoher 
A ciditat dureh die Zers. des Pektins schon bei gewóhnlicher Temp. bestimmt. Die 
in  der L iteratur beschriebene Bldg. von Sirupen oder schwachen Gelen in zucker- 
u. saurereichen Gemisehen beruht auf Hydrolyśe. Die Gelatinierungsfahigkeit von 
Gemischen m it optimalem Zucker- oder Sauregeh. kann dureh Kochen gcschwacht 
u. schlieBlieh ganz aufgehoben werden. Die Gele im sauren Gebiet sind nieht iso- 
clektr. Vf. nim m t zur Erklarung der Pektingelatinierimg an , daB Pektin dureh 
W. peptisiert wird u. daB Saure W. u. Zucker sowohl W. ais aueh Saure in gewissem 
Umfange yerdrangt. (Colloid Symposium Monograph 4 [1926]. 302—03. Ithaca [N. Y.], 
Comell Univ.) K r u g e r .

H. R. Kruyt, A. C. W. Roodvoets und P. C. van der Willigen, Kataphorese, 
eleklrische Ladung, krilisches Polential und Stabilitdt von Kolłoiden. (Vgl. K r u y t ,
C. 1926. I. 1853.) Vff. untersuchen die kataphoret. Geschwindigkeit u von A s2Ss- 
Sol in  Ggw. von KCl, K iFe{GN)e bzw. BaCU im BURTONsehen App., wobei das Ultra- 
filtrat ais Oberschiehtungsfl. benutzt wurde. Dureh U ltrafiltration (A.-A.-Kollodium) 
wird die intermicellare FI. erhalten; die spezif. Leitfahigkeit von Sol u. U ltrafiltrat 
kann sich um  mehrere °/0 untcrscheiden; bei Solen m it Elektrolytzusatz ist der Unter- 
schied zwischen der Leitfahigkeit des Sols u. des TJltrafiltrats gering. I n  Ggw. von 
BaCl2 fallt u  stark, in Ggw. steigender Mengen KCl oder K,,Fe(CN)0 nimm t es durch- 
weg zu. Berucksichtigung neuerer Unterss. iiber den EinfluB von Elektrolyten auf 
die DE. ergibt, daB u  sich n ieht in  demselben Sinne zu andern braucht ais der F ali 
des £-Potentials. Da das krit. Potential nieht von einein bestimmten u-W ert, sondern 
von dem W ert «./DE. abhańgt, is t eine Ablehnung der Theorie der krit. Potentiale 
nieht berechtigt. (Colloid Symposium Monograph ,4 [1926]. 304— 10. U trecht, van’t  
Hoff Lab.) K r u g e r .

E. F. Burtoil, Die Ilelmliollzsche. Doppelschicht bei Ionen und geladenen Teilchen.
Besprechung der Arbeiten von M i l n e r ,  G o u y ,  D e b y e  u . a. Nach der von G o u y  u . 
D e b y e  angegebenen Verteilung der Ionen in  der HELM iiOLTZsehen Doppelschicht 
yereinigen sich die Teilchen eines stabilen Sols unter n. Bedingungen nieht, weil sio 
sich infolge einer effektiven Ladung auf ihrer Oberflache gegenseitig abstoBen; diese 
Ladung wird akt., wenn die Teilchen sich innerhalb der Grenzen der diffusen auBeren 
Sehicht niihern; zugesetzte Elektrolyte verringern die Diclce diescr Schieht u. damit 
die effelctive Entfernung, bei der die AbstoBungskraftc in  Erscheinung treten ; sie zer- 
stóren dureh Entladung der Teilchen die die Trennung der T eilch en  bewirkende K raft. 
A u eh  die ScHULZE-HARDYsche RegeliaBt sich  auf Grund der G oU Y schen Vorstellungen 
erklaren. Bei der Behandlung der Eleklroendosmose ist die Abhangigkeit der Dicke 
der Doppelschicht vom Elektrolytgeh. zu bcriicksichtigen. (Colloid Symposium Mono
graph 4 [1926]. 132—-44. Toronto, Univ.) K r u g e r .

F .E . Bartell und H. J. Osterhof, Die Wirkungsweise von Kohlemembranen bei 
der Osmose. Vff. untersuchen die Osmose dureh S i0 2- oder Kohlemembranen, die 
unter yerscliicdenem Druck hydraul. gepreBt worden waren, m it W., W  .-A., W.-Aceton 
oder W .-Pyridin  auf der einen Seite u. A., Propylalkoliol, Aceton, Amylalkóhol, Pyridin, 
Zuckerhg., A.-W., Aceton-W. oder Pyridin-W . auf der anderen Seite. Bei den SiO,- 
Membranen ist die FlieBrichtung stets, bei den Kohlemembranen m it Ausnahme des 
Systems W .-Pyridin vom W. zur organ. FI. lin  System W. |W. in den Membranporen|
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Pyridin fand zuerst ein FlieBen von Pyridin zu W. (wahrscheinJicłi Ver&rangung yon 
W. durch Pyridin in der Membran) sta tt, dann kehrte sich die Stromungsrichtung um. 
Die organ. Fil. werden durch Kohle starker adsorbiert ais W. In  Zellen, bei denen
2 stark  gepreBte, je m it einer von 2 mischbaren Fil. benetzte M. feinyerteilter Stoffe 
(Kohle, S i02), die m it der betreffenden FI. in Verb. stehen, aneinandergrenzen, ver- 
drangt die FI. m it dem groBeren Benetzungsyermogen die andere, wobei erlicbliche 
Drucke auftreten. — Die osmot. Wrkgg. nicht streng semipcrmeabler Membranen 
hiingen von folgenden Falctoren ab: 1. thermodynam. Potontial des FI.-Systems;
2. relatiye Adsorbierbarkeit der Komponenten durch die Membran; 3. PorengroBe 
der Membran. Bei feinporigen Membranen wird die urspriingliche osmot. K raft u. 
FluBrichtung hauptsachlich durch die relatiye Adsorption bestim m t; bei ziemlich gut 
permcablcn u. hinreichend diinnen Membranen hiingt dagegen der osmot. Strom von 
den Eigg. des Fl.-Systems u. nicht von der N atur der Membran ab. (Colloid Symposium 
Monograph 4 [1926]. 234—45. Ann Arbor [Michigan], Uniy. of Michigan.) K r u g e r .

Alfred J. Stanim, Elektroendosmose durch Holzmembranen. (Vgl. C. 1928. II. 
228.) Vf. im tersucht die Elektroendosmose durch transversale, radiale u. tangentiale 
Schnitte yon 5 Weichholzern u. einem Hartholz m it dem von S t r ic k l e r  u. M a t h e w s  
(C. 1922. III. 1279) benutzten App. Das Holz ist gegen W. negativ geladen, Alkalien 
erhohen die negative Ladung, Siiuren yermindern sio. Entfernung der in A. 1. Harze 
hatte  keinen merklichen EinfluB auf das K ontaktpotential. Sclmittc aus derselben 
Holzart m it verschiedener D. geben yerschiedeno elektroendosmot. Geschwindigkeiten. 
Bei diinnen Schnitten liat dio Dickc nur geringen EinfluB auf die Geschwindigkeit. 
Der Potentialgradient ist fiir gleichartige Schnitte aus derselben Holzart konstant, 
iindert sich von einer A rt zur anderen nur wonig, ist aber fiir die yerschiedenen Quer- 
schnittstypen yerscliieden (transversal: tangential: radial =  ca. 1,0: 2,3: 2,0). Fiir das 
Potential von Holz gegen W. wurde fiir alle Holzarten ca. 0,0136 Volt gefunden. Der 
aus den Elektronendosmoseverss. gefundone effektive Capillarcpierschnitt tangentialer 
Sclmitto stim m t m it dem aus Photomiki'ogrammen erhaltenen gut iiberein. Die Be- 
wegung von W. durch die submkr. S truktur scheint sehr gering zu sein. Die erhohte 
spezif. Leitfahigkeit von W. in Holz u. die Ahnlichkeit der Verhaltnisse der Leitfahig- 
keiten in den 3 Strukturrichtungen von Holz, das nur liygroskop. W. enthalt m it den- 
jenigen fiir Holz, bei dem alle Capillaren m it freiem W. gcfiillt sind, weist darauf hin, 
daB die Leitfiihiglceit eine Oberflachenerscheinung ist. (Colloid Symposium Mono
graph 4 [1926], 246—57. Madison [Wisc.], U. S. Forest Products Lab.) K r u g e r .

Brian Mead und John T. Mc Coy, Emulgierung. I. Untersuchung dlloslicher 
Emulgierungsmittel. Die Kurve Grenzflachenspannung zwisehen 01 u. W. — %  Emul- 
gierungsmittel im Ol hat fiir Olsaure u. Stmrinsdure, in  Kerosin u. Nujol u. Amylen  in 
Kerosin den Charakter einer Adsorptionskurve. Olsaure erniedrigt die Grenzflachen
spannung viel starker ais Stearinsaure. W ird die prozentuale Erniedrigung gegen den 
Olsaure- bzw. Stearinsauregeh. (% ) aufgetragen, so entstehen fiir beide Ole ident. 
Kuryen. Amylen ist erheblich weniger wirksam ais die beiden Sauren. Von den Schwer- 
metallseifen (aus Sehwermetallsalz -|- Na-Seife) lassen sich nur Zr-Slearat u. Al-Stearat 
bei maBigen Tempp. im Ol lósen, die iibrigen erfordern zur Auflosung Erhitzen, durch 
das die Grenzflachenspannung des Ols selbst yerandert wird. Die Erniedrigung durch 
Zr-Stearat ist gering (maximal 14% bei 0,9%  Stearat in  Nujol). A l-Stearat, weiBes 
Pulver, F . -—120°, lóste sich in  Nujol bei ca. 90° u. gab beim Abkiihlen eine klare Lsg., 
Erniedrigung der Grenzflachenspannung um 9,3% bei 0,217% Al-Stearat. — Mg- 
Oleat, hornig, F . anscheinend 80°. —  Mg-Stearat-. weiBes Pulver, F. ca. 145°; lost sich 
in  Nujol bei ca. 120°, beim Abkiihlen klare Lsg. — Al-Oleat: gummiartiges Gerinnsel, 
das (wahracheinlich infolge Ggw. hydrolyt. gebildeter Olsaure) zu einer steifen M. 
zusammenbackt; wird bei 120° fl., lóst sich in Nujol erst bei 200° zu einer yiscosen 
homogenen M. Die k. Lsg. zeigt beim Riiliren die n. E lastizitat eines Gels, flieBt aber 
auBerordentlich langsam. — Zn-Stearat: weiBes Pulver, F . ca. 140°, lost sich bei ca. 
100° im Ol klar auf, beim Abkiihlen Triibung u. Abscheidung. — Wss. Na-Oleatlsgg. 
altern an der Luft sehr deutlich u. geben dann manchmal sogar W.- in  -Ol-Emulsionen, 
die jedoch weniger bestandig sind, ais die n. Ol- in  -W.-Emulsionen u. durch W.-Zusatz 
u. Schiitteln ihren Typus umkehren. Vff. bestimmen die Grenzflachenspannung zwisehen 
W. u. Nujol, in dcm Na-Oleat suspendiert oder gel. ist. F iir Nujol m it 0,1%  Na-Oleat 
fallt die Grenzflachenspannung in  2 Tagen von 51,5 auf ca. 45 Dyn/cm u. bleibt dann 
weitere 22 Tage prakt. konstant. — Durch Anwendung von Polyphenoler m it zunehmend 
saurem Charakter bei der Tret-o-lite-Methode (M a t h e w s  u . C ro sb y , C. 1922. II. 715)
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liiBt sich eine mehr u. mehr volistandige Zerlegung von Emulsionen crreichen. (Colloid 
Syraposium Monograph 4  [1926]. 44—57. Cambridge [Mass.], Massachusetts Inst. 
of Technology.) K r u g e r .

Wheeler P. Davey, Herstellung und Breclien von Emulsionen. Ol- in -W.-Emul- 
sionen konnen techn. ohne starkę meehan. Bewegung in folgender Weise hergestellt 
werden: Zusatz der wss. Lsg. einer Alkaliseife zum 01; Erhitzen, bis nur noch soviel 
W. zugegen ist, um ais K ern im M ittelpunkt eines kolloiden Seifentropfens zu wirken; 
wenn dieser Zustand erreieht ist, liiBt sich das W. nicht mehr leicht wegkochen, u. die 
Tropfchen von Alkaliseife verteilen sich spontan im  Ol. Die Wassermenge im Gleich- 
gewicht im Innern der Seifentrópfchen ist eine Funktion der Temp. Bei in W. disper- 
gierten Gemischen von Ołen u. Asphalten war die Dispergierung der Seife im Ol bei 
175° ziemlich vollstandig; bei Erhitzen auf 250° wurde sie noch vollstandiger bei nur 
geringem weiteren Wasserverlust. Wenn dann sd. W. m it der Oberflache in  Beriihrung 
gebraclit wird, bildet sich spontan eine W.- in  -Ol-Emulsion. — Vf. nim m t an, daB bei 
Emulsionen die Moll. des Emulgierungsmittels von der Oberflache der Tropfchen 
biirstenartig in das Dispersionsmittel liineinragen, wobei in vielen Fallen durch In- 
einandergreifen von ,,Bursten“ versehiedener Tropfchen eine gelartige S truktur ent- 
stęht. Auf Grund dieser Vorstellimg lassen sich die Methoden zur Herst. u. Zerstorung 
von Emulsionen verstehen. Beim Frieren von Emulsionen m it Seife ais Emulgierungs- 
m ittel friert das W. m it sehr geringen Einschliissen der Olpliase, die in  ein prakt. wasser- 
freies, durch Erhitzen m it dem urspriinglichen W. auf 95° wieder emulgierbares Gerinnsel 
ubergeht. Eine ahnliche gerinnende Wrkg. kann auch durch eine schnell laufende 
Zentrifugc hervorgebracht werden. Die Oltropfen einer Ol-in-W.-Emulsion sind 
negativ geladen; wenn sie geniigende Viscositat besitzen, haften sie an der positiven 
Elektrodo ais zaher, schwammiger Nd., der in seinen Porcn etwas yon der urspriing- 
lichen Emulsion festhalt u. beim Einbringen in sd.»W. zum groflen Teil ais Ol- in -W.- 
Emulsion weggewasehen wird; der Teil, der der Elektrode am nachsten ist, erfiihrt 
jedoch Strukturvcranderungen u. ist nicht so leicht abwasclibar. Die clcktr. Abscheidung 
der Olpliase scheint den gewóhnlichen Gesetzcn der Elektrolyse zu folgen; Vf. beimtzto 
Spannungen zwischen 25 u. 250 V. Die Erscheinung, daB sich eine erhitzte Metall- 
oder Porzellanplatte beim Eintauchen in  eine Ol- in  -W.-Emulsion m it einer Olschicht 
uberzieht, ist wahrscheinlich ebenso wie die elektr. Nd.-Bldg. ein Konz.-Effekt. (Colloid 
Symposium Monograpli 4  [1926]. 38—43. Schencetady [N. Y.], General Electric Co., 
Res. Labb.) K r u g e r .

Robert E. Burk und David Gillespie, Die Adsorptionskinetik fiir  Molekule, die 
an melir ais einem Punkt angelagert sind. Vff. weisen auf die kurze Reichweite der 
molekularen A ttraktionskrafte an adsorbierenden Oberflachen hin u. darauf, daB die 
maximale Anziehung in unm ittelbarer Nahe der Atome der Oberflachen herrscht; 
dies spricht fiir eine „Anpassung“, u. U. eine „Delmung“ der adsorbierten Moll. an die 
Atomabstande der adsorbierenden Grenzflaclie. Der Verlauf der differentiellen Ad- 
sorptionswarmen steh t hierm it im  Zusammenhang. Vff. entwickeln die Anschauung, 
daB zweiatomige Moll., welehe m it je einem Atom an ein Atom der Adsorbensflache 
gebunden sind, infolge der Unwahrscheinlichkeit einer gleichzeitigen Lsg. der beiden 
Bindungen im Mittel eine liingere ,,Verweilzeit“ am Adsorbens besitzen miissen ais 
solche Moll., welehe sogar m it gróBerer Gesamtenergie m it nur einem ihrer Atome 
an einem Grenzflachenatom „festhaften“ . In  einer statist. Betrachtung wird dieser 
Gcdankengang nach der quantitativen Seite hin niiher ausgefuhrt. (Proceed. National 
Acad. Sciences, Washington 14 . 470—72. Comell University.) F r a n k e n b u r g e r .

J. H. de Boer, Adsorption von Gasen an Krystallflachen heteropolarer Krystalle. 
(Physiea 8 . 145—56. — C. 1 9 2 8 . II . 334.) K. W o l f .

Nikolai Schilow und Konstantin Tschmutow, Adsorptionserscheinungen in  Losun- 
gen. X I. Studien iiber die ersten Adsorptionsstadien und die „hydrolytische“ Adsorption. 
(IX. vgl. D u b i n i n , C. 1 9 2 7 . II . 2441.) Mit Hilfe von elektrometr. pn-Messungen 
wurde die hydrolyt. Adsorption von Elektrolyten an reiner, ak tm erto r Kohle (Aschen- 
geh. 0,167—0,23%) verfolgt. Es zeigte sich, daB auf der adsorbierenden Oberflache 
der Kohle, wenn letztere an der Luft gegliiht war, eine sehr sehwer zu entfemende 
CO,-Schicht lag, welehe bei den Adsorptionsverss. m it den Anionen der Salze aus- 
getauscht u. dadurch in  die Lsg. gedrangt wurde. Um das C 02 zu beseitigen, wurde 
bei 850° im Hochvakuum m it H , behandelt. Die Verss. m it so vorbehandelter Kohle 
sprechen dafur, daB bei der Adsorption auf Kohle, einem negativen Adsorbenten, 
zuerst die ebenfalls negatiyen Ionen aufgenommen werden, analog den Beobachtungen,
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die an negatiyen Kolloidteilehen bzw. Capillarwanden u. Membranen gemaclit sind. 
DemgemaB unterschciden die Vff. zwei Stadien im Verlauf der Adsorptionsvorgange:
1. Die primare lonenadsorption, welche eigentlich die typ. Ladung des Adsorbenten 
bestimmt oder Yermehrt. Diese kommt zustande durch liydrolyt. Adsorption u. wird 
durch die spezif. Adsorbiorbarkeit der Ionen u. ihre reelle (nicht potentielle) Konz. 
bestimmt. 2. Die sekundiire inolekulare Adsorption, durch die eine Verminderung 
der primaren Ladung, bzw. eine yollstandige Umladung des Adsorbenten e in tritt u. 
die durch den Molarisationsgrad der entstehenden Molekel som e durch die relativen 
Konzz. der beteiligten Ionen gerogelt wird. Die Ionenadsorption muB hauptsachlich 
in kleineren Konzz. bemerkbar sein, bei gróBeren wird sie durch die mol. Adsorption 
teilweise oder yóllig maskiert. Eine Rcihe yon Adsorptionserscheinungen lassen sich 
auf Grund dieses Schemas plausibel deuten, u. a. dio Tatsache, daB die starken Elektro- 
lyte bei der Adsorption hydrolyt. gespalten werden, wahrend diejenigen Salze, welche 
an sich in wss. Lsg. hydrolysiert werden, meist eine mol. Adsorption erfahren. (Ztschr. 
physikal. Chem. 133. 188—202. Moskau, Techn. Hochschule.) S t a m m .

Charles Terzaghi, Der Mećhanismus der Adsorption und Quellung von Gelen. 
W ird fiir Gelalinegele das Verhaltnis der von der FI. u. von der festen Phase ein- 
genommenen Voll. gegen den Quellungsdruck aufgetragen, so entstehen Kurvcn von 
ganz yerschiedenem Charakter, je  nachdem die Quellungsdrucke nach der Formel von 
F r  EU ND l i  c i i  u. PoSN JA K  (Kofioidchem. Beih. 3. 417 [1912]) oder aus Dampfdruck- 
messungen (vgl. K a t z ,  Kolloidchem. Beih. 1 9 .1. [1918]) berechnet werden. Eine an  der 
Formel y o n  FREUNDLICH u . PoSN JA K  anzubringende K orrektur erklart d iese  Ab
weichungen nur zu einem kleincn Teil; in  der K A TZschen Formel ist die A n n ah m e, 
daB das spezif. Vol. der FI. im G el m it dem spezif. Vol. von gewóhnlichem W. iiber- 
einstimmt, nicht sta tthaft. Oberflaehenspannung u. Yiscositiit yon W. in  den Hohl- 
raumen sehr feinkómiger Pulyer sind gróBer, ais in  gewóhnlichem W. (Verss. an Ton). 
F u r die Viscositat v0 von W. in  einem Spalt m it der Breite 2 s (cm) ergab sicb dio ompir. 
Formel v0' =  v0 (1 +  6,02-10_'12/.s3 bis v0 (1 -j- 2,42-10_,13/s8). G egen die Folgerungen, 
die H a r k in s  u . Ew ING (C. 192.2. I. 2113) aus ihren Beobachtungen gezogen haben, 
lassen sich yerschiedene Einwande erheben. Die Auffassung der adsorbierten Schicht 
ais einer Schicht erzwungener Sehwingungon m it einer M olekularstruktur ahnhch der- 
jenigen einer unterkiihlten FI. wird den Tatsachen weitgehend gerecht. Die mittels 
Odometer gemessenen u. aus der Dampfdruckformel berechneten Quellungsdrueke Q 
sind sehr yerschieden u. folgen yerschiedenen Gesetzen. Bei eigenen Verss. an grob- 
komigem Sand m it einer der Odometermethode entsprechenden Mcthode ergab sich 
die empir. Beziehung d e/d Q  =  — A  1/Q (e =  Ausdehnung, A  =  const. =  0,0057—0,01). 
Die Formel von F r e u n d l i c i i  u . P o s n j a i c  Q =  driickt wahrscheinhch nur die 
elast. Eigg. der festen Phase der Gele aus, unabhangig von der molekularen Wechsel- 
wrkg. zwischen fl. u. fester Phase. Vf. nim m t an, daB der Adsorptionsyorgang das 
Ergebnis von 2 wesentlich yerschiedenen Vorgiingen ist, einem makromechan., der den 
Gesetzen der gewóhnlichen Capillarwrkg. folgt, u. einem molekular-mechan. nach den 
Gesetzen der molekularen Wechselwrkg.: — l i  T jM  V0 ln  h =  P ' +  P " , wobei P ' dem 
makromechan. Teil des Quellungsvorganges, der den mittels Odometer gemessenen 
Quellungsdruck heryorruft, der Teil P "  dem molekular-mechan. Teil entspricht. Bei 
hoher Gelkonz. yerschwindet P ' gegeniiber P " , u. die Quellungswarmc beruht fast 
ausschlieBlich auf einer Anderung der molekularen Energie, die sich in  einer Anderung 
der D. der Fl. zeigt. H ierin scheint der Grund fiir die nahe Beziehung zwischen konz. 
Gelen u. Lsgg. zu Uegen. Die Gleichung von F r e u n d l i c h  u . POSNJAK gibt bei Gelatine 
die Beziehung zwischen Konz. u. Quellungsdruck bis zu dem maximalen im  Odometer 
gemessenen Quellungsdruck (52 kg/cm2, Gelatinekonz. 850 g pro 1000 ccm Trocken- 
substanz +  Fl.) sehr genau wieder. Bei Gelatinekonzz. yon 980 u. 1010 ist P ' +  P "  — 
95 +  127 bzw. 110 +  340. — Je  ldeiner die Holilraume sind, desto kleiner is t P ' im 
Vergleich zu P " . Bei wahren Lsgg. wird P ' Nuli, u. P "  stellt den osmot. Druck dar, 
wahrend der Quellungsdruck P ' genau dom Gesetz der Kompression eines groben 
mechan. capillaren Systems folgt. Der nach der Odometermethode gemessene QueUungs- 
druck h a t m it dem molekularen Teil des Adsorptionsyorganges niehts zu tun. (Colloid 
Symposium Monograph 4 [1926]. 58—78. Cambridge [Mass.], Massachusetts Inst. of 
Technology.) K r u g e r .

Arthur W. Thomas und Thomas R. Le Compte, Die sogenannte Adsorption 
von Ferriozydhydrosol durch Kohle. Die yon Ca r l i  (Ztschr. physikal. Chem. 85 [1913]. 
263) beobachtete Adsorption von Fe20 3-Sol durch Tierkohle riihrt nicht von der Kohle
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allein, sondern von der Mitwrkg. des Filterpapiers her. Vff. untersuchen die Ad- 
sorption von Fe20 3-Solen verschiedenen „Reinheitsgrades“ (Aquivalentc Fe:A qui- 
valente Cl) durch techn. u. gereinigten Norit, Blutkóhle, Zuclcerkohlc u. gereinigte 
Knochenkohle. Die gereinigten Kohlen hatten keine fallende Wrkg. gegeniiber Au-Śol 
(nack B re d ig ) , m it der kauflichen Tierkohle tra t  bald Farbenumschlag u. Floekung 
ein. Die gereinigten Kohlen adsorbieren kein Fc20 3. Teehn. Norit, Blutkóhle u. 
Knochenkohle entfernen Fe20 3 aus dem Sol, aber nicht durch Adsorption, sondern 
infolge Floekung durch in der Kohle enthaltene Elektrolyte. Bei gleiclien Mengen 
Kohle steigt die gefallte Fe20 3-Menge m it zunehmender Anfangskonz. an Fe20 3 bis 
zu einem Maximum u. fallt dann steil gegen Nuli ab. W ahrend des ansteigenden 
Kuryenastes iiberschreitet der Elektrolytgeh. der Kohle den Schwellenwert des Sols, 
u. es findet yollstandige Fallung s ta tt; bei etwas hóherer Fe20 3-Konz. lialt das liber- 
schiissige Fe20 3 m it seinem stabilisierenden Elektrolyten das Fe20 3 in  triiber Sus- 
pension (abfallender Kuryenast), u. bei geniigendem Fe20 3-Geh. bleibt das Sol trans
parent; wahrscheinlich besitzt das Sol in  diesem Punkte das liócliste Fe/Cl-Verhaltnis, 
bei dem es stabil sein kann. Werden die Maxima der Fallungskurven gegen die 
„Reinheitsgrade“ der betreffenden Sole aufgetragen, so entstehen gerade Linien. 
Die flockende Wrkg. der techn. Kohlen zeigt sich auch, wenn die wss. Kohlesuspension 
in  einem Kollodiumsack in  das Sol eingehangt wird. Die gereinigten Kohlen haben 
bis zu Konzz. von 0,02-molar ein sehr geringes oder iiberhaupt kein Adsorptions- 
yermógen gegeniiber FeCl3-Lsgg., die techn. Kohlen flocken, wobei der Verlauf der 
Flockungskurven fiir N orit u. Blutkóhle yersehieden ist. Bei steigender Anfangs
konz. an Fe20 3 in Ggw. yon N orit wird zunachst alle hydrolyt. gebildete HC1 durch 
das Alkali aus dem N orit neutralisiert (yollstandige Fallung), bei hoheren Konzz. 
genugend HC1, daC ein Fe20 3-Sol entsteht, das jedoch wegen der flockenden Wrkg. 
der vorhandenen Elektrolyte nicht bestandig ist; im  folgenden abfallenden Ast der 
Flockungskurye besitzt das Sol genugend stabilisierendes FeCl3, um der Flockungs- 
wrkg. zu widerstehen, der anschlieBende horizontale Ast stellt FeCl3-Lsgg. yon ab- 
nehmendem Hydrolysegrad oder Fe20 3-Sole yon abnehmendem Reinheitsgrad dar. 
Der Mechanismus der Wrkg. von techn. Blutkóhle auf FeCI3-Lsg. besteht wahrschein
lich hauptsachlich in der Rk. der hydrolyt. gebildeten HC1 m it Ca-Silicat aus der 
Kohle unter Freiwerden von S i02 u. CaCl2 u. Fallung des Fe ais Fe20 3 oder bas. Silicat. 
Gereinigter N orit adsorbiert HCl nur in  geringem Grade, teclrn. N orit viel mehr, 
wobei es sich yorwiegend um eine „Austauschadsorption", m etathet. Rk. zwischen 
HCl u. einer Ca-Verb. der Kohle handelt. Die acidimetr. u. gravimetr. (Best. des 
Cl ais AgCl) HCl-Adsorptionskurven sind betrachtlich yerschieden u. zeigen, daB 
bis 0,004-mol. HCl nur ca. 1/i  soviel Mole Cl' ais H ' entfcrnt werden. (Colloid Sym- 
posium Monograph 4 [1926]. 328—53. New York City, Columbia Uniy.) K r u g e r .

M. Crespi, Die Dichłe des wasserfreien Chromchlorids und die Adsorption des 
Wasserdampfs der Atmosphare an ihm. Es werden an CrCl3-Proben in  yersehiedenem 
Hydratisierungszustand Messungen der D. angestellt u. gezeigt, daB eine einzigc 
Verb. m it sehr ausgepriigtem Adsorptionsvermógen fiir Wasserdampf yorliegt. Es 
lassen sich deshalb unter n. Umstanden keine ubereinstimmenden W erte der D. erlialten. 
Die W.-Adsorption erfolgt analog der yon Gasen an Glaswanden. CrCI3 g ibt sein W. 
auch im Exsiccator iiber H 2S 04 nicht ab, sondern erst beim Erhitzen iiber 100°, zweck- 
maBig auf 150°, im trocknen Luftstrom. Mit so getrockneten Proben w ird die zuvor 
extrapolierte D .254 2,916 bestatigt. Das Mol.-Vol. des adsorbierten W. nim m t m it 
dessen Menge zu. (Anales Soc. Espanola Fisiea Quim. 26. 152—63. Madrid, Lab. 
Invest. Fis.) R . K . M u l l e r .

J. J. Manley, t)ber die Capillaritat des Quecksilbers in  Abwesenlieit oberflachliclier 
Gasadsorptionsschichten. Yf. stellt fest, daB die, normalerweise konyexen Oberflachen 
von Quecksilbersa,ulen in  evakuierten Glasrohren zu konkayen Oberflachen werden, 
sobald die, an der Glasoberflache haftende Gasadsorptionsschicht zum Yerschwinden 
gebracht -wird. Diese Sehicht ist auch in  hocheyakuierten Rśiumen lange Zeit hindurch 
bestandig; ihre Entfem ung kann dadurch erfolgen, daB elektr. Entladungen in  dem 
GefaB erzeugt oder daB Hg drach dasselbe hindurchdestilliert wird. An den, so vori der 
Adsorptionsschicht befreiten Glaswanden zeigt Hg keine C a p i l l a r d e p r e s s i o n  
mehr; in  einem 3 mm weiten Rohr, in  dem normalerweise eine Depression von 1,8 mm 
auftritt, t r i t t  eine Erhdhung des Hg-Standes um 4,9 mm entsprechend etwa 64 mm 
Wassersaule. Somit ist die Capillardepression des Hg durch die an den Glaswanden 
haftende Gashaut yerursacht. In  anderen Fil. tr i t t  dieser Effekt nicht auf, da sie jene
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Gashaut wegzulósen yermógen. Auch nach Entfem ung der Gashaut t r i t t  aber keine 
typ. „Benetzung“ der Glaswand durch Hg auf. Die aUmiihliche Entfem ung der ad- 
sorbierten Gasschicht ist sowohl m it mono- ais auch m it polymolekularer Beschaffen- 
heit derselbcn in Einklang zu bringen. (Philos. Magazine [7] 5. 958—62. Oxford.) E r b u .

William Hardy, Untersuchungen uber Adhasion. I I .  (I. vgl. H a r d y  u . N o t t a g e ,
C. 1926. II . 1738.) Vff. bestimmt die n. u. tangentiale K raft, die zur Trcnnung eines 
Zylinders von einer P latte  desselben oder eines anderen Materials (Stahl, Kupfer, Olas) 
notwendig ist, zwischen denen sich eine diinne Schicht yon Myristinsaure, Palmilinsdure, 
Caprylsaure, Octan, Eikosan, Cetylalkohol, Laurinsaure, Stearinsaure, On Hu , CS0Hc„ 
oder Octylałkohol befindet, in Abhangigkeit yon der Temp. u. dem Druek zwischen 
Zylinder u. P latte. Zur Herst. des Kleblings wurde das Schmiermittel bei hóherer 
Temp. zwischen P latte  u. Zylinder einflieBen u. dann durch Abkuhlung erstarren ge- 
lassen. Die Temp. der Schmierung u. das Alter des festen Kleblings liat fast keinen 
EinfluB. Bei unreinen Schm ierm itteln 'variiert die Adhasion in  charakterist. Weise, 
wahrscheinlich in  Zusammenhang m it der UnregelmaBigkeit der Bruehflache in  diesem 
Falle; Reinigung erhóht die Adhiision fur die Siiuren m it langer C-Kette u. fur Cetyl
alkohol u. erniedrigt sie fiir die Paraffine. Die Adhasion ist bei den Siiuren u. Cetyl
alkohol viel gróBer ais bei den Paraffinen. Die Schicht des Schmiermittels besteht 
aus Krystallen zwischen 2 monomolekularen oder wenige Moll. dicken Adsorptions- 
hauten; m it fortschreitender Reinigung nim m t die KrystallgróBe zu. Der Bruch er- 
folgt nicht an der Grenzflache Metall-Schmiermittel, sondern je nachdem P latte  u. 
Zjdinder aus gleichem oder yerschiedenem Materiał bestehen, an einer oder beiden 
Grenzflachen zwischen dcm primaren Pilm u. der K rystallplatte. Bei yerschiedenen 
Materialien liegt die Bruehflache niiher an dem Metali m it dem schwacheren Attralitions- 
feld. Wenn eine Oberflache yerunreinigt ist, erfolgt der Bruch an der yerunreinigten 
oder an der nicht yerunreinigten Oberflache, je nachdem die Adhasion des ver- 
unreinigenden Stoffes geringer oder starker ist ais diejenige des Schmiermittels; im
1. Fali ltann die Adhasion auf den W ert der Verunreinigung sinken, im 2. Fali wiichst 
sie. Die Temp. beim ZerreiByers. war bis nahe an den F. des Schmiermittels ohne E in
fluB. Der Abstand h zwischen der Oberflache des Zylinders u. der P latte  andert sich 
nicht erheblich, wenn die Luftschicht durch eine FI. verdrangt wird, ist unabhangig 
vom Zustand oder der ehem. N atur der FI., aber fiir yerunreinigte Oberflachen in  reiner 
L uft geringer ais fiir reine Oberflachen. Dio zur Trcnnung von P la tte  u. Zylinder er- 
forderliche tangentiale K raft steigt bei den Siiuren u. Paraffinen linear m it dem Mol.- 
Gew. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 118. 209—29. Lubrication Res. Committee 
of the Departm. of Scient. and Ind. Res.) K r u g e r .

F. L. Browne und T. R. Truax, Die Stelle der Adhasion beim Leimen von Holz. 
Bei der gewohnlichen //ofclcimung spielt sowohl mechan. ais spezif. Adhasion eine 
Rolle. Das fiir die mechan. Adhiision wesentliche Eindringen des Lewis in  das Lumen 
u. die GefaBe des Holzes t r i t t  nur ein, wenn der fl. Leim das Holz benetzt, d. li. wenn 
das Leimsol an den Wiinden der Holzelemente haftet. Bei Kleblingen von Holz m it 
Lipow-itzscher Legierung blieb beim ZerreiBen der Metallfilm intakt, u. auch in die 
gróBten GefaBe waren keine merldichen Mengen Legierung eingedrungen. Impragnierung 
des Holzes m it Paraffin oder m it Collodium yerhinderte das Eindringen des Leims 
erheblich, aber n icht yollstandig, bei hoher Festigkeit der Kleblinge. Die Annahme 
von Mc B a in  u . H o p k i n s  (2. Report of the British Adhesiyes Res. Committee), daB 
bei Fehlen positiyer Adsorption keine Adhasion yorhanden sein konne, ist abzulehnen, 
da z. B. eine starkere Anziehung von Holz fiir W. ais fur Gelatine sich in  einer negativen 
Adsorption der Gelatine ausdriickt, aber nicht Anziehungskrafte zwischen Holz u. 
Gelatine ausschlieBt. Verss. an Verleimungen zahlreicher Hólzer m it yerschiedenen 
Leimsorten u. unter yerschiedenen Bedingungen zeigen, daB fiir feste Verleimungen 
ein kontinuierlicher Leimfilm zwischen den yereinigten Oberflachen erforderlich ist, 
daB die Dieke des Films innerhalb weiter Grenzen schwanken kann, ohne die Festigkeit 
zu beeinflussen, u. daB zwischen der Festigkeit u. der Eindringungstiefe keine Kor- 
relation besteht. Im  allgemeinen wiichst bei geeigneten Leimungsbedingungen die 
Festigkeit der Kleblinge m it der D. der Hólzer; bei gleichen DD. bestehen jedoch 
zwischen den yerschiedenen Holzarten erhebliche Unterschiede. Die Tatsache, daB 
bei yielen Hólzern das Kernholz schwerer zu yerleimen ist ais das Splintholz, sowie 
die Zunahme der Festigkeit bei manchen Hólzern nach Vorbehandlung m it gewissen 
Stoffen, z. B. NaOH-Lsg. liiBt sich bei Annahme spezif. Adhasion auf den EinfluB 
der Extraktstoffe des Holzes zuruckfiihren. — Vff. schlagen folgende Definition fiir
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Leim vor: „Jeder Stoff, der ais Emulsion von geeigneter Konsistenz erhalten werden 
kann, der eine Oberflache benetzt u. dann durch Abkuhlung, Erhitzen, Eindunsten 
odcr chem. Rk. ein festes, ciast. Gel bildet, ist ais ein Leim fiir die betreffende Ober
flache zu betraehten.“ (Colloid Symposium Monograph 4 [1926]. 258—69. Madison 
[Wisconsin], U. S. Forest Products Lab.) K r u g e r .

A. Tian, Reaktion des doppelłen Umsalzes zwisehen Salzdampfen: Rauchbildung 
aus gasfórmigen Salzen. (Vgl. C. 1927. II. 1421.) In  Analogie zu den entsprechenden 
Satzen fiir Rkk. in  FE. stellt Vf. fiir die Salzbldg. in der Dampfphase folgendc Satze 
auf: 1. E in Gemisch zweier Salzdiimpfe, aus dessen Komponenten sich durch Austausch 
ein fixes oder weniger fliichtiges Salz biiden kann, strebt nach Abscheidung dieses Salzes 
in Form  von Rauch. — Bei starker Hydrolyse, also bei Salzen m it sehwachen Kom
ponenten, t r i t t  eine „scheinbare Verdampfung“ ein, wenn namlich n icht das Salz 
verdampft, sondern seine Dissoziationsprodd. Daraus wird geschlossen: 2. E in  Gemisch 
zweier Salzdiimpfe, aus dessen Komponenten sich durch Austausch ein Salz m it starken 
oder verhaltnismaBig starken Komponenten bilden kann, strebt nach Abscheidung 
dieses Salzes in  Form von Rauch. Es wird an 16 Salzgemischen die Giiltigkeit dieser 
Rcgeln nachgewiesen. (Compt. rend. Acad. Sciences 186. 1840—42.) R. K. M u l l e r .

[russ.] A. Okatow, Kolloide Kieselsaure und ihrc Adsorptionsfaliigkeit. Leningrad: Kriegs-
teclin. Akademie der Roten Armee 1928. (93 S.) Rbl. 1.50.

B. Anorganisciie Chemie.
Winifred M. Wright, Ober die Zersetzung des Wasserstoffperozyds an Glaspulver 

in Gegenwart von Salzen. Die Zers. von J /20 , in  wss. Lsg. (40 Millimol. im Liter) 
an Glaspuher (aus Jenaer Glas) vollzieht sich im Einklang m it den Angaben von 
E l i SSAFOFF (C. 1915. II. 685) erheblich schneller bei Anwesenheit von Metall- 
salzen, ais der Summc der Einzelwrkgg. von Glas u. Salz entspricht. Besonders wirk- 
sam sind AgN03, CuSO,, u. Bleiacetat, weniger ZnS04, HgCl2, Ammoniumyanadat, 
K J  u. FeCl3. Abweichend davon verlangsamt Sublimał die durch daa Glaspulver be- 
dingte Katalyse. Die von E l i SSAFOFF gegebene Erkltirung, daB der Vorgang durch 
das adsorbierte Salz bzw. adsorbierte wirksame łon  viel starker beschleunigt wird, 
ais durch das łon  in Lsg., is t durchaus wahrscheinlich. Die Zers.-Geschwinćligkeit 
von II,O 2 bei Ggw. von Glaspulver u. A gN 03 in  verscliiedenen Konzz. zeigt annahernd 
monomolekularen Verlauf, die K onstantę nim m t jedoch im Laufe der Zeit etwas ab. 
(Allein w irkt AgN03 ebenso wie HgCl2 nur sehr schwach.) Die Adsorption des Ag-Ions 
in einer wss. AgN03-Lsg. an Glaspulver folgt der gewóhnlichen Adsorptionsisotherme 
a =  clln. Die Zers.-Geschwindigkeit desH 20 2 bei Anwesenheit von Glaspulver u. AgN03 
ist der Ag-Menge proportional, die unter den gleichcn Bcdingungen am Glaspulver 
adsorbiert ist, was m it den Erfahrungen von ELISSAFOFF ii ber die H 20 2-Zers. bei 
Ggw. von Glaspulver u. CuSO,, iibereinstimmt. (Ztschr. Elektrochem. 34. 298—300. 
Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. physikal. Chem. u. Elektrochem.) B ł o c h .

Carlos del Fresno, Energetilc der Bildung der Verbindung HGl-HBr. (Anales 
Soc. Espanola Fisica Quim. 26. 164— 67. Oviedo. — C. 1928.1. 2240.) R. K . M u l l e r .

C. J. van Nieuwenburg und C. N. J. de Nooijer, Unlersuchungen iiber 
das Einstoffsystem SiO2. II . Mitt. Katalysatoren fiir  die langsamen Umsetzungen. 
(I. vgl. C. 1928. II . 432.) Vff. kniipfen an  die Aufstellung des Phasendiagramms von 
F e n n e r  (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 85. [1914], 133) fiir die Stabilitatsbereiche 
von Quarz, Tridym it u. Cristoballit (bis 870, 1470 u. 1710°) an. Einige Autoren 
sind demgegeniiber der Ansicht, daB Cristoballit stets m etastabil is t u. beim Erhitzen 
auf sehr hohe Tempp. stets Tridym it gebildet wird. Diese Einwande sind n icht absolut 
iiberzeugend, jedoch ist zu beachten, daB FENN ERs Bestst. in Ggw. einer groBen Menge 
von N a2WO., als„K rystallisationskatalysator“ ausgefuhrt wurden u. sich daher eigentlich 
auf die S i02-Seitc des Systems Na,Ó-WO:rSiO„ beziehen; die Lóslichkeit von SiO., 
in Na2W 04 bei hóheren Tempp. kann dabei unter Umstanden das Bild wesenthch 
gegeniiber reiner S i02 verschieben. Vff. suchen, um diese Komplikationen zu ver- 
meiden, nach einem bedeutend wirksameren Katalysator, um dann die Stabilitats- 
messungen zu wiederholen, ohne daB dabei gróBere Mengen einer fl. Phase auftreten. 
E in solcher K atalysator ware auch von groBem techn. Interesse. Es werden zahheiche 
Substanzen auf ihre katalyt. Wrkg. liin untersucht. Li„G03, etwas Aveniger Na„C03, 
K„C03 u . N a2SiFe erwcisen sich ais yorzugliche Katalysatoren. N a2 WO^ B 20 3 u. P20 5
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besitzen nur maBigen katalyt. EinfluB. Li2C03 verursaoht bereits in  l% ig . Zugabe 
rasche Umwandlung des Reagens in Tridym it bzw. Cristoballit. (Hec. Trav. chim. 
Pays-Bas 47. 627—34. Delft, Techn. Univ.) FRANKENBURGER.

Kiyomatsu Terada, tfber die Loslichkeil von Magnesiumcarbonat in  wafirigen, 
kohlensdurehaltigen Lósungen. MgO u. Mg(OH)„ lósen sich in m it C02 gesatt. W. sehr 
rasch unter Bldg. einer iibersatt. metastabilen Lsg. von Mg(HC03)2. MgC03 • 3 H 20  
lóst sich unter gleichen Bedingungen nur langsam u. bildet eine stabile gesatt. Lsg. 
Die Lóslichkcitskurve ergibt fiir den tJbergangspunkt MgC03 • 5 H 20  —->- MgC03 •
3 H 20  eine Temp. von 13,5°. Die bas. Carbonate lósen sich noch langsamer, ilire Los- 
liehkeit ist von der des neutralen verschieden. Die metastabile Lsg. von Mg(HC03)2 
zers. sich, besonders rasch bei Zugabe einer kleinen Menge MgC03-Krystalle, wobei 
unter C02-Entw. MgC03 ■ 5 H 20 , MgC03 • 3 H 20  oder bas. Carbonat ausfallt je nach 
Temp. 4 MgC03-Mg(0H)2-3 H 20  ist auBer bei Tempp. nahe 0° weniger 1. ais MgC03-
4 H 20 . Der Ubergangspuńkt 4 MgC03-Mg(0H)2-5 H 20  — ->- 4 MgC03-Mg(0H)2-4 H 20
liegt bei etwa 29°. M it C02 unter lioherem Druck wurde die Loslichkeit von MgO 
groBer gefunden ais von friiheren Autoren, anscheinend kann unter lioherem C 02- 
Druck cfie Konz. der wahren metastabilen gesatt. Lsg. hoher sein. (Buli. Inst. physical 
chem. Res. [Abstracts], Tokyo 1. 41—42.) R. K. M u l l e r .

Alfred Schulze, Hat das Alum inium  einen Umwandlungspunkt 1 Auf Grund 
von Messungen des elektr. Widerstandes an A l verschiedenen Reinheitsgrades wird 
gezeigt, daB ein Umwandlungspunkt bis 610° nieht yorhanden ist. Die graph. Darst. 
(W idcrstand gegen Temp.) zeigt fiir 99,6 u. 99,9% Al oberhalb 400° den auf den Si- 
Geh. zuriickzufiihrenden Knick. Messungen der therm. Ausdehnung zeigten an 99,6% 
Al keine diesem Knick entsprechende UnregelmaBigkeit, so daB geschlossen werden 
kann, daB die therm . Ausdehnung — wenigstens fiir Al — keine geeignete GróBe 
zur Unters. von Konst.-Anderungen ist. (Ztschr. Physik 49. 146—54. Physikal.- 
Techn. Reichsanstalt.) L e s z y n s k i .

Karl Jellinek und Boris Potiechin, Ober die lieduktim  von Metalloxyden, ins- 
besondere uber das Gleichgewieht der JReaktion: Zn  +  CO„ ==== ZnO  +  CO. (Vgl. J e l l i 
n e k , U l o t h , C. 1926. II . 355.) Die Gleiehge^yichte bei der Red. von Metalloxyden 
m it H 2 (zur Erm ittlung der Sauerstofftensionen der Metalle) mittels der Strómungs- 
methode sind im  Gegensatz zu den Gleichgewichten bei Sulfiden u. Halogeniden 
nieht leicht reproduzierbar. Bei CdO sind (nach JELLIN EK  u . v o n  P o d j a s k i ), um
1 Mol. m it H 2 zu  reduzieren, 21 500 cal. zuzufuhren: die Bildungswarme von 1 Mol. 
CdO bereehnet sich danach zu + 7 9  000 cal. Sb„0A wird dureh H 2 zuerst zu Sb20 3 
u. erst spater zu Sb reduziert. Die Versuchsdaten (Zus. der abziehenden Gasphase) 
schwanken hier noch starker ais bei CdO. Daher wurde die Red. mittels CO vor- 
genommen. Zur Best. des Oleichgewićlites Z n  +  C 02 ^  ZnO  +  CO wurde bei 400 
bis 600° reine C02 iiber ein Gemenge von reinem Zn u. reinem ZnO im elektr. geheizten 
Ofen geleitet. Bei diesen Tempp. u. 1 a t Druck sind nahe 100 Vol.-% CO im Gleich- 
gewicht vorhanden. Die Best. von der CO-Seite her ergab, daB bei 565° u. 1 a t  Druck 
mindestens 0,2 Vol.-% C02 im Gleichgewieht yorhanden sind. Da M a i  ER u. R a l s t o n  
(C. 1927. I I . 628) nur 0,05%  fanden, scheint die Metalloxydmodifikation aueh hier 
wie bei der Red. m it H 2 eine wichtige Rolle zu spielen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
173. 164—68. Danzig, Techn. Hochsch.) B ł o c h .

G. Taromann und C. Wilson, Die Abhangigkeit der Absclieidungsgeschwindigkeit 
des liaF  von der Natur und dem Zustande des fallenden Metalls. H artę Metalle, die 
unedler sind ais die gleichen Metalle im weichen Zustand, werden edlere Metalle m it 
gróBerer Geschwindigkeit aus ihren Lsgg. fallen, ais die weichen. Die Vff. benutzen 
zum Nachweis verschiedener Fallungsgeschwindigkeiten ais in  Lsg. befindliches 
edleres Metali, das in  sehr geringer Konz. vorhanden u. nach Fallung in sehr geringen 
Mengen m it genugender Genauigkeit bestimmbare RaF. F iir die Fallung gilt k =  
2,3026 v/F-t-log a/(a—x), worin bedeutet a die urspriinglieh vorhandene, x  die zur 
Zeit t gefallte Menge RaF, F  die Oberflache des fallenden Metalls u. v das Vol. der Lsg., 
in  welcher die Menge a vorhanden ist. Zur Best. der gefiillten R a F-Menge wird da-s 
Metallblech m it der gefiillten RaF-Menge immer an dieselbe Stelle eines Elektroskops 
gebraeht u. die Zeit ermittelt, in  der das Goldblattchen an der Skala eines Ablese- 
mikroskopes um einen gewissen Betrag abfallt. Die pro Minutę berechneten Skalen- 
teile des Abfalls sind proportional der gefallten RaF-Menge. Die RaF-haltige Lsg. 
war aus einem RaF-haltigen B leinitrat hergestellt. — Cu u. N i  fallen fast alle auf ihre 
Oberfliiche treffenden RaF-Atome, Ag  u. weiches Fe dagegei; nur einen Teil. Bei
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den Metallen, welehe nicht alle RaF-Atome fiillen, t r i t t  deutlich ein Unterschied in 
der Fallungsgeschwindigkeit zwischen dcm harten u. dem weiehen Zustand hervor; 
die Fallungsgeschwindigkeit des harten Metalls ist gróBer ais die des weiehen. Die 
unedleren Metalle fallen R aF  m it einer Geschwindigkeit, die proportional ist der Konz. 
des RaF, wahrend die Fallungsgesch windigkeit bei den edleren Metallen angenahert 
m it der Wurzel der Konz. wachst. Au, Pd  u. P t adsorbieren R aF  — die Abscheidung 
des R aF  aus seinen Lsgg. durch edlere Metalle ais R aF  selbst is t nicht eine galvan. 
Fallung, sondern eine Adsorption — im harten Zustand (geschmirgelt) etwa doppelt 
so viel ais im weiehen (getempert). Derselbe Unterschied besteht auch bei geschmirgelten 
u. den in H„ 6 Stdn. bei 800° erhitzten Cu-Au- u. bei den Ag-Au-Legierungen. Das 
sich von selbst aktivierende Cr fiillt im akt. Zustande RaF, im passiven adsorbiert 
es nur sehr geringe Mengen; seine Legieruugen m it den ferromagnet. Metallen (Fe, N i, 
Go) fallen RaF, wenn sie sich von selbst passm ert haben, nicht, wohl aber im akt. 
Zustand, wie die an Cr armen Legierungen. — Fiir die beiden Vorgange, die galvan. 
Fallung u. die Adsorption, ist also gezeigt, daB auf der Oberflache barter Bleche ein 
Teil der Atome aktiver ist ais die Atome auf der Oberflache der weiehen Bleche. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 7 3 . 137—55. Góttingen, Univ.) B l o c h .

G. Tammann und C. Wilson, Ober die Anderung des galvanischen Potentials der
Metalle, die Farbenanderung und die Widerstandsanderung gewisser Gold-Silber-Kupfer- 
Legierungen bei der Kaltbearbeitung. Die Erscheinung, daB hartes Cu unedler ist ais 
weiches, ist wohl eine allgemeine bei Metallen. Diese Erscheinung wird von den Vff. 
an der galvan. Potentialdifferenz zwischen harten u. weiehen Metallen verfolgt. Metall- 
bleche werden in den harten Zustand ubergefiihrt durch Schmirgeln, eine starkę K alt
bearbeitung. Durch Schmirgeln wird das Potential eines Metallstiicks unedler. Beim 
Ablósen der geschmirgelten Schicht durch Auflosen verschwindct das unedlere Po- 
tcntial. Auch beim Erhitzen wird das Potential wieder edler, u. zwar nimm t wie der 
elektr. W iderstand auch das Potential von 200—500° beim Cu vom unedleren W ert 
des harten bis auf den edleren W ert des weiehen ab. — Manche Au-Ag-Cu-Legierungen 
werden durch Walzen deutlich gelber. Beim Erhitzen beginnt von 200° an dieser 
gelbliche Ton zu verschwinden. Bei dieser Temp. beginnt auch der elektr. W iderstand 
abzunehmen u. erreicht dann wie bei den Komponenten ein Minimum. Bei den Kom- 
ponenten wachst dann der W iderstand bis in die Nahe ilirer Schmelztempp., bei den 
Legierungen aber nim m t er schon friiher nochmals ab u. diese Abnahme ist vom Auf- 
treten eines weiBlichen Farbentones begleitet. Mit der Anderung des elektr. Wider- 
standes u. der Farbę nim m t von 200° an auch die H artę ab. Bei allen Legierungen 
bleibt die Hoehglanzpolitur bis 600° erhalten. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 7 3 . 
156—63. Góttingen, Univ.) B l o c h .

H. Gall und G. Lehmann, Bcmerkungen zu der Arbeit von H. Remy und A . Luhrs;
U ber die Chloride des Ruthens. R e m y  u. L u h k s  stimmen nach ihrem neuesten Befund 
(C. 1 9 2 8 . I. 2921), wonach die bei yollstandiger Red. gebildete blaue Lsg. das Ruthen 
im zweiwertigen Zustand enthalt, den friiher geauBerten Aosichten der Vff. zu. Die 
Darst. von Ruthenium(III)chlorid wird mitgeteilt. Die yon R e m y  neuerdings dem 
dreiwertigen Ru, dessen Chlorid bisher ais braun gefiirbt angegeben wird, zugeschriebene 
griine Farbę kann vielleicht fiir einen Komplex R u(III) [Ru(II)Cl5] herangezogen werden. 
Der Zweifel von Z in t l  u . Z a im is  (C. 1 9 2 7 . I .  2720), daB der. blauen Lsg. ein zwei- 
wertiges Ru-Ion zugrundeliegt, sind unberechtigt u. durch fehlerhafte Messung bzw. 
Auslegung des Potentialabfafls bei der Red. zu erklaren. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 
1573—-76. Miinchen, Techn. Hoehsehule.) B l o c h .

Karl A. Holmann, Lehrbuch der anorganischen Chemie. 6. Aufl. Braunschweig: F. Vieweg
& Sohn 1928. (XV, 784 S.) gr. 8°. M. 20.— ; Lw. M. 23.—.

C. Mineralogische nnd geologisclie Chemie.
K. H. Scheumann, Julius Hirschvxdd t  zugleićh ein Beitrag zur Geschichte seiner 

Institute. Nachruf auf den am 14. April 1928 verstorbenen Mineralogen. (Ztrbl- 
Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1 9 2 8 . 242—52. Charlottenburg.) E n s z l in .

V. M. Goldschmidt, U ber die Raumerfiillung der Atome (Ionen) in  Krystallen 
und iiber das Wesen der Lithosphare.' Yf. erortert die geometr. Grundlagen betreffend 
die Existenz einfacher additiver Beziehungen im Raumbedarf fester Korper an Ionen- 
g ittern binarer Yerbb. der Formel AX, wie NaCl oder MgO. Es wird der EinfluB der
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IonengróBe auf das Molekularvol. untersucht; ais Beispiele werden die Bromide von 
L i, Na, K  u. Rb gewahlt. Eine Verb. AX vom NaCl-Typus zeigt die diehteste Raum- 
erfiillung wenn R a  : R x  =  0,41. Dieser Fali ist beim LiBr u. beim Mg-Selenid an- 
nahernd erfiillt. Eine Verb. AX vom NaCl-Typus besitzt die am wenigsten dichte 
Raumerfiillung, wenn beide Bausteinsorten gleich groB sind, also R a  =  Rx- Der 0 2 
ist das einzige wiehtige Anion der Lithosphare. E r w ird ais zweiwertig negativ, m it dem 
Radius 1,32 A betraehtet. Die ganze Lithosphare, bestehend aus Silieaten u. Oxyden, 
ist ais eine Packung von 0 2 aufzufassen. Das spezif. Gewicht einer dichtesten Paekung 
kugelfórmiger O-Ionen wurde 2,03 betragen. Dieses spezif. Gewicht wird durch Ein- 
lagerung von Kationen modifiziert, dereń Ladungen den Zusammenhalt des ganzen 
Gebildes bewirken, in  bezug auf wirkliche Raumbeanspruchung mu- eine ganz unter- 
geordnete Rolle spielen. (Neues Jahrb . Minerał., Geol., Palaont. Beilage Abt. A. 57. 
1119—30% Oslo, Univ.) K . W o l f .

— , Ober einige neue feucrfeste Stoffe, welcJie sich noch in  der Entwiclclung befindeu. 
Der Diaspor, der in  Missouri in groBer Reinheit gewonnen wird, liiBt sich gut ais 
feuerfestes Minerał verwenden. E r h a t aber den groBen Nachteil, daB er bei łanger 
Beanspruchung sehr stark  schwindet unter t)bergang in a-Korund m it der D. 4, 
wahrend der /?-Korund dieselbe D. (3,35) wie der Diaspor besitzt. Bis je tz t sind aber 
die Bedingungen des Obergangs von Diaspor in ^-Korund nicht bekannt. Zu den 
feuerfesten Mineralien vom M ullittyp gehórt der Gyanit. Der letztere geht beim Er- 
hitzen auf 2400—2600° in Mullit iiber unter starker Volumzunahme (15%). Derselbe 
wird auch m it anderen Stoffen yermischt u. zu Briketts gebrannt. E in solches zeigtc 
beim Erhitzen auf 2800° keinerlei lineare Ausdehnung. E in Cyanit-Diaspor-Ton- 
B rikett widerstand einer dem Kegel 32 entsprechenden Hitze. Gebrannter Cyanit 
kann unter Ycrwendung von Zusatzen auch ais Isolator bei hohen Tempp. gebraucht 
werden. E rh itz t m an einen Cyanitkrystall, so bilden sich zunachst an der Oberflache 
Mullitkrystalle, welche in den Cyanit hineinwachsen. Durch die dabei stattfindende 
VolumvergróBerung zerfallt der K rystall sobald die Umwandlung in  die Nahe des 
Zentrums gelangt. Auf diese Weise entstehen die sogen. Sanduhrstrukturen. Tot- 
gebrannter, gemahlener Dolomit]ńmkev, welcher ebenfalls zu feuerfesten Steinen 
verarbeitet wird, ha t den Naehteil, daB er m it S i02 unter Bldg. von 2 CaO ■ S i03 
reagiert, das beim Abkiihlen zu einem Pulver zerfallt. Chromdiaspor wird in  Gemischen 
von 90% Ton u. 10% Cr20 3 u. 80% C r,03 u. 20% Ton verarbeitet. Die Schlacke 
dringt in  ersteres stark  ein, die Erosion is t aber gering. Letztere leisten dem Ein- 
dringen der Schlacke starken W iderstand u. zeigen noch geringeren VerschleiB. 
F . P . iiber Konus 30. (Engin. Mining Journ. 1 2 5 . 982—83. 1023.) E n s z l in .

— , Gilsonit, eine besondere Mineralart. Der Gilsonit, welcher in der U intah Senlumg, 
U tah, abgebaut wird, komint in  homogenen, pechschwarzen Massen m it muschligem 
Bruch in Adern vor. Das unreinere Oberfliichenmineral schm. bei etwa 368°, wahrend 
das reinere bereits bei 243° fl. wird. Dies letztere wird zu hochwertigen Farben, Uber- 
ziigen u. elektr. Isolatoren verarbeitet. D. 1,035. H artę  2. Der Gilsonit ist unl. 
in W., wird von Sauren nicht angegriffen, lost sich in  A., Terpentin, CS2 u. Schwcrólen. 
Eingehen auf die Theorie der Entstehung des Minerals. (Journ. Franklin Inst. 2 0 6 . 
107—09.) '  E n s z l in .

Paul Ramdohr, Klockmannit, ein neues nalurliches Kupferselenid. Das von 
K lo c k m a n n  beschriebene Minerał Umangit wurde im Originalmaterial untersucht, 
wobei sich herausstellte, daB es tatsachlich n icht m it dem in der L iteratur bekannten 
Minerał ident. ist. Auch die Harzer Stufen zeigen nicht den fiir Umangit charakterist. 
roten Ton. Es ist ein neues, wie Vf. auch aus den komplizierten Analysen zeigen lconnte, 
bisher unbeschriebenes Minerał der Zus. CuSe, welches dem Mineralogen F. K lo c k 
m an n  zu Ehren Kloclcmannit benannt wurde. Seine wichtigsten D aten sind ver- 
glichen m it ^denen von Umangit (in K lam m ern): wahrscheinlich hexagonal (hexa- 
gonal?) D. S  5 (?) (5,62? rein), Farbę derb metali, schiefergrau (tief rotviolett), 
angelaufen schwarzblau (blauviolett bis fast blauschwarz), Reflexionspleochroismus 
m it Immersion O dunkelgrauoliv, E  grauweiB (O schmutzig rotviolett, E  blaugrau), 
ohne Immersion Reflexionsvermogen betrachtlich herabgesetzt, O dunkelbraungrau, 
E  graublauweiB (Reflexionsvermogen wenig herabgesetzt, O leuchtcnd yiolettrot, 
E  stum pf grau m it leicht blauem Unterton). (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 
1 9 2 8 . 225—32. Aachen.) E n s z l in .

Masatake Kosaki, Ober die seltenen Erden japanisclier Wolframite. 2 japan. 
Wolframitproben wurden genau analysiert. Die eine, von Akenobe, gehórt der Ferberit-
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yariation an u. enthalt 0,10% seltene Erden, die nicht niiher bestimmt wurden, die 
andere, von Takatori, enthalt 0,04%, nach dem Spektrum Sc, Y u. Ho, sie sclieint 
dem Zinnwalder Wolframit nahezukommen. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Ab- 
stracts], Tokyo 1. 50.) R. K. Mu l l e r .

Georg Frebold, Beitrdge zur Kenntnis der Erzlagerstdtten des Harzes. V. Uber 
verlegte Reliktstrukturen im  Rammelsberger Meliererz. (IV. vgl. C. 1928. I. 3045.) 
Durch Entdeckung der R eliktstruktur ist Vf. der eindeutige Nachweis fiir die Meta- 
morpliose des Rammelsberger Erzlagers gelungen, welches dem oberen Bereich der 
Epizone angeliórt. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1928. 260—61. Han- 
noyer.) E n s z l i n .

L. Finckh, Uber die Beziehungen zwischen Gabbro und Essexit und die Abhdngigkeil 
der Entmicklung gabbroider Magmen von tektonischen Vorgdngen. Vf. nim m t ein ein- 
heitliches, verhaltnismaBig alkalireiches (yielleicht monzonit.-essexit.) Erdmagma an, 
aus dem sich durch Differentiation einzelne Teilmagmen der atlant. Sippe entwickeln. 
Naheres Eingehen auf die Differentiation unter dem EinfluB tekton. Vorgange unter 
Stoffaufnahme u. Stoffabwanderung. (Ztrbl. Minerał., Geol. Palaont., Abt. A. 1928. 
233—42. Berlin.) E n s z l in .

— , Kentucky Gesteinsasphalt. In  K entucky komtnen Sandsteine vor, welche m it 
Riickstanden aus Petroleum derart durchsetzt sind, daB sie ais naturliche Asphalt- 
vorkk. abgebaut werden. Der Gehalt an Bitumen betragt 5— 15%, im Durchschnitt
7—9% . (Engin. Mining Journ. 125. 1011— 13.) E n s z l in .

K. Stockfisch, Zur Kenntnis der Erdgase. Die Unters. des Gases einer Erdól- 
ąuelle bei Oberg, das aus etwa 2—300 m Teufe aus den Schickten des braunen Ju ra  
stam m t, ergab dessen Zugehórigkeit zur Gruppe der Erdólgase; es besteht zu 0,1 Vol.-% 
aus C02, enthalt 0,5% Olefine, 0,4% 0 2, 7,0% Methan u. 82,0% Athan u. Homologe, 
sowie 10% N 2. Es entweicht in  einer Menge von 30 cbm in 24 Stdn. Gleichfalls ais 
Erdólgase sind die Vorkk. im  Bezirk Hanigsen-Obershagen anzuspreehen. Die Menge 
des dort entweichenden Erdgases ist so betrachtlich, daB es techn. yerwertet wird. Auch 
die Gase der Bohrung 3a Ascheberg (Westfalen) sind ais Erdólgase anzusehen. — Ein 
Gas, dessen Entstehung dem InkohlungsprozeB zu yerdanken ist, wurde bei Aussendeich 
in  Oldenburg erbohrt. Es entstróm t einer Kies- u. Sandschicht aus 20— 25 m Teufe u. 
wird zum Heizen u. zum Betrieb von Motoren yerwandt. Es besteht aus 9%  C02,
0,2%  0 2, 78,1% CH4 u . 12,7% N2. Sein Heizwert betragt 6700 Cal. Gase iihnlicher 
Zus. finden sich auch in  gróBeren Tcufen, so bei Oldershausen (Winsen a. d. L.) in 
1000 m. — Nicht eindeutig erklarbar ist die Entstehung der Gasąuellen yon Gramzow 
in der Uckermark. Das dort ausstrómende Gas besteht aus 1,8% C 02, 1,0%  0 2u. 
97,2% N2. Vf. halt die Entstehung des N 2 durch Zers. organ. Substanz fur móglich; 
auch konnen sie ais N 2-reiche Gase atmosphar. Ursprungs aufgefaBt werden; danach 
ware ihre Bldg. der im Regenwasser gel. Luft zuzuschreiben, dereń 0 2 durch chem. 
Rkk. yerbraucht wurde, wahrend der N . sich in  Spalten u. Kliiften angesammelt haben 
kórmte. F iir diese Bldg. spricht auch das Gasyork. der Gemarkung Altwistedt, Kreis 
Bremeryórde, wo nach Durclibolirung einer Lehmschicht ein Gas ahnlicher Zus. aus- 
tra t u. wo in gróBerer Tiefe W. angetroffen wurde. (Ztschr. angew. Chem. 41. 472—75. 
Petroleum 24. 907— 10. Berlin, PreuB. Geolog. Landesanstalt.) S i e b e r t .

Const. A. Ktenas, Uber das Vorkommen von Alkali-Laven im  nórdliclmi Agdischen 
Meer. Die Alkalilayen werden im nórdlichen Agaischen Meer in  einem bestimmten 
Gebiet angetroffen, in dem Caloyeri, die Insel Haghios Eustratios u. der Vulkan 
Emborios auf dem nórdlichen Teil der Insel Chios liegt. (Compt. rend. Acad. Sciences 
186. 1631—33.) __________________  E n s z l i n .

Handbuch der Mineralchemie, hrsg. von Cornelius Doelter u. Hans Łeitmeier. Bd. 4, 13. <Bog.
61—70.) (S. 1105—1120.) Dresden: Th. Steinkopf 1928. gr. 8°. M. 8.—.

D. Organisciie Chemie.
Harry F. Lewis, Robert Hendricks und G. Robert Yohe, Die Wurtzsche 

Reaktion. Bei der Darstelłung des Octans mitspielende Faktoren. Um die Wichtigkeit 
der yerschiedenen Faktoren zu studieren, die bei der Bldg. des Octans aus Butylbromid 
mitspielen, wurde der EinfluB der relatiyen Menge von Na u. Butylbromid, der Menge 
des Lósungsm. (A.), der Temp., der Zeit, der Oberflache u. Verteilung des Na, der 
Trockenheit der Reagentien, der Bewegung, des Methylcyanids u. der A rt der Ent-
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fernung des Octans aus der Rk.-Masse untersucht. Auf Grund dieser Verss. konnte 
ein Veri. angegeben werden, daB, auf Butylbromid bezogen, 65—70% Octan vom Kp. 
124,2—124,8, nn20 =  1,3961 u. (i20., =  0,7044 ergibt. Es ergab sich, daB optimale 
Ausbeuten erhalten werden, wenn N a im UberschuB angewendet wird, der UberschuB 
braucht nicht gróBer ais 50 Mol.-% zu sein. Das gilt fiir 2 mm D raht, Schrot oder 
Spane. Auf 1 Vol. ii. sind 21/,  Volumina Butylbromid nótig, um das Rk.-Gemisch 
genugend fliissig zu erhalten. Mehr ist unnótig u. weniger kann zu Octanverlusten 
durch lokale Uberhitzung infolge ungeniigender Riihrung fiihren. Niedrige Temp. 
scheint die Bldg. des Octans zu begiinstigen; hohere Temp. g ibt gróBere Mengen un- 
gesatt. KW-stoffe. Bei 0° werden hobe Ausbeuten an Octan erhalten. Bei dieser 
Temp. wird das blaue Zwischenprod. n icht gebildet. E in Vers., hohere Ather ais Ló- 
sungsm. zu yerwenden, war erfolglos wegen der Schwierigkeit der Trennung derselben 
vom Octan. Dic Ather bis zum Isoamylather sind gegen die Wrkg. yon Na mehrere 
Stdn. bei RuckfluBtemp. bestandig. Jede A rbeitsart ha t eine maximale Zeit fiir eine 
maximale Ausbeute. Zu lange Versuchszeit kann Octanverluste herbeifiihren, denn 
Octan scheint auf Na bei der Siedetemp. langsam einzuwirken. Je  feiner der Na-Draht 
u. jo gróBer somit die Oberflache, desto schneller ist die Bldg. des Octans. D raht yon 
weniger ais 0,5 mm ist aber schwer auf der gewóhnlichen Na-Presse herzustellen. 
D raht von 2 mm geniigt meist. SpurenW . im  Rk.-Gemisch driicken die Ausbeute 
mehr ais zu erwarten herab. Andererseits g ibt A., der m it W. gewaschen, m it P 20 5 
getrocknet u. iiber N a dest. wurde, nicht so viel Octan wio A., der iiber CaCl2 getrocknet' 
u. iiber N a dest. wurde. Riihren besehleunigt die octanbildende Rk. Methylcyanid 
h a t keine positive Wrkg. auf die Bldg. des Octans. Tatsachlicli wurde kein Octan 
von einem Rk.-Gemisch erhalten, das 5 Tropfen Cyanid enthielt. Kleine Mengen Octan 
werden leicht aus dem Rk.-Gemisch durch Dest. am SchluB des Versuchs erhalten. 
GroBere Mengen werden erhalten, nachdem das Na erst m it verd. A. oder W. zerstórt 
wurde. GroBe Mengen Octan kónnen folgendermaBen dargestellt werden: 20 Moll. 
A., die iiber CaCl2 getrocknet u. iiber N a dest. wurden, werden im 5 1 Rundkolben 
m it 12,1 Moll. Na-Spiinen u. 8,3 Moll. trockenem Butylbromid versetzt. Die Mischung 
wird unter Bewegen am RiickfluBkuhler 10 Stdn. gekocht u. dann das iiberschiissige 
Na durch langsamen Zusatz von W. zerstórt. Die Fl.-Schichten werden getrennt, 
die iith. Schieht -wird m it CaCl2 getrocknet u. fraktioniert dest. Neben Octan wird 
Buten u. wahrscheinlich Dodecan u. Hezadecan gebildet. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 
1993—98. Mount Vernon, Jowa, Cornell Coli.) K in d s c h e r .

Donald W. Mac Corquodale und Homer Adkins, Eine. organische Titań ln - 
Verbindung und eine neue Methode zur Ilerstellung von T iianlll-Salzlosungen. Eine organ, 
dreiwertige Ti-Verb. konnte in unreinem Zustande durch Red. einer alkoh. Lsg. von 
Tetraathyltitanat m it N a erhalten werden. Diese dunkelblaue Verb. w irkt ais Red.- 
Mittel, z. B. fiir aromat. N itroyerbb. u. aromat. Aldehyde, wenn sie in  Form einer 
Suspension in absol. A. angewendet wird. Sie lóst sich in  HCl oder verd. H 2S 0 4 unter 
Bldg. von Tin i-Salzcn. Die so erhaltenen Lsgg. sind frei von Fe oder anderen metali. 
Verunreinigungen. W ird das troekene A thyltitanit der L uft ausgesetzt, so wird es 
schnell oliygriin u. dann weiB, wobei deutlichef Gerueh nach Acetaldehyd auftritt. 
Die Analyse gab zu niedrige W erte fiir T i111. Eine Probe, die im  H 2-Strom verschiedene 
Stdn. m it absol. A. gekocht wurde, gab 21,31 u. 20,77% von Ti” 1 an Stelle der theoret. 
W erte von 26,25%. Dies wurde einer Mischung yon ca. 80%  von A thyltitanit (C2H5)3T i0 3 
u. 20% A thyltitanat (C2H 5)4T i0 4 entsprechen. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1938 
bis 1939. Madison, Wisconsin, Univ.) K i n d s c h e e .

E. Rupp und H. Schlee, Ober Formaldehydbildung bei der Reduktion der Kolilen- 
saure durch Wa$serstoffperoxyd. Berichtigung. (Vgl. C. 1926. I I .  2288.) Wenn man 
H 20 2 yorher dest., so fehlt in  NaH C03-Lsg. auch bei Ggw. yon etwas Fe-Salz die Bldg. 
von Formaldehyd. Dieser diirfte aus organ. Stoffen stammen, die dem H ,0 2 zur Stabi- 
lisierung zugesetzt sind. — Also auch Fe-haltige H 20 2-Lsgg. yermógen C02 nicht zu 
Formaldehyd zu reduzieren. (Bioehem. Ztsehr. 181. [1927]. 250.) F . M u l l e e .

Harold Hibbert, W. F. Gillespie und R. E. Montonna, Unterswćhungen 
iiber Realctionen der Kohlehydrate und Polysaccharide. XIV. Polymerisation der 
Aldehyde. (X III. vgl. C. 1928. I . 3048.) Chloral allein oder besser in  Ggw. einer Spur 
HCl kondensiert sich m it Acetaldehyd, Propionaldehyd, Isóbutyraldehyd u. Trimethyl- 
acetaldehyd unter Bldg. gemischter Paraldehyde des allgemeinen Typus [2 RCHO +  
CCl3CHO]. Diese sind bestandige krystalline Prodd., die in W. unl. sind, u. die beim 
Stehen keine Neigung zur Yeriinderung zeigen. Beim fortgesetzten Kochen m it H 2S 04
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zersetzen sie sich, sind aber gegen Alkali sehr bestandig. Alle Verss., gemischte Par- 
aldehyde m it 3 yerschiedenen Aldehyden herzustellen, waren erfolglos. So wurde 
m it mol. Verhaltnissen yon Isobutyraldehyd, Propionaldehyd u. Chloral an StcUe 
des erwarteten Paraldehyds ein Gemisch erhalten, das aus einem Paraldehyd: 2 Moll. 
Diisobutyraldehyd m it 1 Mol. Chloral, u. einem Paraldehyd: 2 Moll. Propionaldehyd 
m it 1 Mol. Chloral bestand. Auch Verss., Chloral durch Bromacetaldehyd zu ersetzen, 
waren erfolglos.

V e r s u c h e .  Paraldehyd aus Trimethylacetaldehyd u. Chloral, CCl3CHO +
2 (CH3)3C-CH0. F . 114—115° aus h. A. — Paraldehyd aus Propionaldehyd u. Chloral, 
CCl3CHO +  2 CH3CH2CHO. F. 62,5°. — Paraldehyd aus Isobutyraldehyd u. Chloral, 
CCl3CHO +  2 (CH3)oCH-CHO. Nadeln aus 80%ig- A., F . 68,5— 69°. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 50. 1950— 55. Montreal, Canada, Umy.) KiNDSCHER.

Paul E. Weston und Homer Adkins, Katalyse bei der Umwandhmg von Allyl- 
alkohol und Acrolein in  Propionaldehyd. Benutzt wurde ein ZnO- u. Al20 3-Katalysator, 
u. zwar wurde das Verh. yon Allylalkohol u. seiner Gemische m it Acrolein uber ZnO 
u. yon Acrolein u. n-Propylalkohol uber Tonerdc studiert. Es ergab sich, daB die Bldg. 
des Propionaldehyds aus Allylalkohol uber ZnO wenigstens zum Teil aus der Rk. 
des Allylalkohols m it dem Acrolein u. n icht von der Hydrogenisation des Acroleins 
oder einer intramol. Umlagcrung des Allylalkohols herriihrt.

CH2 =  CHCHO +  CH2 =  CHCHoOH =  CH3CII2CHO +  CH2 =  CHCHO.
n-Propylalkohol liefert iiber ZnO Propionaldehyd, wahrend diese Rk. iiber Ton- 

erde nicht stattfindet. H ier wurden bei 330° nur Spuren des Aldehyds gebildet. Wurde 
dann eine 10%ig. Lsg. von Acrolein in  ?i-Propylalkohol yerwendet, so erfolgte die Rk. 
nach folgender Gleichung:

CH2 =  CHCHO +  CH3CH2CH2OH =  2 CH3CH2CHO.
D a aber Tonerde nicht die Bldg. von H  aus Propylalkohol katalysiert u. so keine 

Móglichkeit einer Hydrogenisation des Acroleins besteht, so ist es móglich, daB ein Teil 
des iiber ZnO aus Allylalkohol gebildeten Propionaldehyds einer intramol. Umlagcrung 
oder irgendeinem anderen Mechanismus entstam m t. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 
1930— 35. Madison, Wisconsin, Univ.) KiNDSCHER.

Albert S. Carter, Die Synthese der Heptandicarbonsaure-1,5. Bei der Kon- 
densation von Athylmalonsauredidtliylester m it Trimethylenbromid u. darauffolgender 
Kondensation m it Malonsdurediathylester cntstand nach Hydrolyse u. teilweiser De- 
carboxylierung ein Prod., aus dem Nonantetracarbonsaure-3,3,7,7 isoliert werden 
konnte. "Um d ie  Kondensation yon 2 Moll. Malonsiiureester m it Trimethylenbromid 
zu yermeiden, wurde folgendes Verf. zur Darst. der Heptandicarbonsaure-1,5 yer
wendet :

CH,{COOC H5), II-O
C0H6O(CHj)3Br — - H-0^ a >  C0H5O(CII,)sCH(COOC2Hs), — >-

h j  C,n5on
C0H6O(CH2)3CH(COOH)2 — ^  C9H50(CHs)4C 0 0 H  — 5- J(C H ,),C 00II -v-

HCCjHsCCOÔ Bj);, II.,o
J tC H ^ C O O C A  -----— - — — >- CsH6OOC(CH2).1C(C2H5)(COOC2H6)2 —nULjłij

Hitze
------ >  H 00C (C H s),CH(CaH6)C 0 0 H .

V e r s u c h e .  d-Phenoxypropylmalonsaure. Aus Diathylmalonat u. Phenoxy- 
propylbromid in A. +  Na entstand der Diutliylester (Kp.2() 228— 235°), der m it NaOH 
in die Saure iibergefuhrt wurde. F. 72—78° aus li. W. — d-Phenoxyvaleriansaure, 
Cn H 140 3. Aus yorst. Verb. bei-175°. F. 55— 56° aus PAe. Ag-Salz. — 6-Jodvalerian- 
saure. Aus yorst. Verb. beim Kochen m it H J . WeiBe Nadeln aus PAe., F . 54—56°. 
Athylester, C7H 130 2J . K p .20 108—118°. — Heptanlricarbonsdure-1,5,5. Aus yorst. 
Ester u. Athylmalonsaurcdiathylester +  NaOC,H; entsteht der Tridihylesler (Kp .20 
195— 200°), der m it NaOH die Saure gab. F. 86— 88°. — B.epiandicarbonisdure-1,5, 
C9H 160 4. Durch Erhitzen yorst. Saure auf 140— 180°. F. 41,5—43,0°. Di-Ag-Salz. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1967—70. Wilmington, Delaware, Univ.) KiNDSCHER.

Ronald B. Mc Kinnis, Eine Unlersuchung der hypotheiischen gebundenen Pentose 
und der sogenannten freien Pentose unter Bezug auf die Zusammensetzung des Pektins. 
Pentosen werden allgemein ais Bestandteile der B latter u. anderer Pflanzenteile an- 
genommen u. werden eingeteilt in  eine hypothet. gebundene Form ais Bestandteilo 
yon komplexen Substanzen, wie Glykosiden, Nucleinsauren u. ais anhydridartige
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Kondensationsprodd. von unbekanntem Mol.-Gew. u. ebensolcker Struktur. Nach 
einer vorlaufigen Priifung schien es móglich, daB die Hauptąuelle fiir Pentosen in Apfeln 
Pektine u. Hemicellulosen sind. Das Vork. von freien Pentosen wiirde danach von 
der Hydrolyse der Pektine abhangig sein. Um aber freie Pentosen bestimraen zu 
kónnen, muB erst eine Trennung von Pektin, Pektinsauren u. Galakturonsaure erfolgen, 
weil diese betrachtliche Mengen an Furfurol geben. Diese Trennung kann am besten 
m it 95°/0ig. A. erfolgen, wobei die freien Pentosen m it den Hexosen in den A. gehen. 
Solche Extralcte gaben bei Apfeln keinen bestimmbaren Nd. von Furfurolphlcroglucid, 
so daB freie Pentosen abwesend sind oder nur in  sehr kleinen Mengen zugegen sein 
kónnen. Aber auch das Apfelpektin enthalt keine Pentosen. Das hierbei erhaltene 
Furfurol wird aus Arabinose gebildet, die der Galakturonsaure entstam m t. Arabinose 
ist somit nur ein Zwischenprod. bei der Bldg. des Furfurols aus Galakturonsaure. Mit 
schwachen Sauren kann auch etwas Arabinose vor der Zers. erhalten werden. Die 
Digalakturonsdure ist wahrscheinlich eine Verb., die durch A ustritt von 1  Mol. W. 
aus 2 Moll. d-Galakturonsaure entsteht u. das Pektin aufbaut. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 50. 1911— 15. Pittsburgh [Penn.], Univ.) K i n d s c h e r .

F. P. Phelps und C. S. Hudson, Beziehungen zwisehen Drehungsvermogen und  
Struktur in  der Zuckergruppe. X V III. a.-Methyl-d-lyxosidtriacetat. (XVII. vgl. C. 1926.
I I .  2415.) Durch Acetylierung von a.-Methyl-d-lyxosid in Pyridin haben Vff. sein Tri- 
acetat dargestellt. Aus h. W. Krystalle vom F. 96°. [a]j)20 =  +30,1°, [a]5;820 =  +31,7°, 
Mmg20 =  +35,8°, [a]13620 =  +62,0° (Chlf.). Da kier ebenso wie bei den Muttersub- 
stanzen die Diffcrenz der Mol.-Drehungen Yon Triacetyl-a-methyl-d-xylosid u. Tri- 
acetyl-a-methyl-d-lyxosid (25,970) sehr viel gróBer ist, ais der epimeren Drehungs- 
differenz (11,300) fiir acetylierte Glucoside entspricht, schlieBen Vff., daB die beiden 
Triaeetate, sowie die beiden freien Methylglucoside verschiedene Ringstruktur be- 
sitzen. Da Vff. friiher fiir das a-Methyl-d-xylosid die pyroide S truktur nachgewiesen 
haben, muB das a-Metliyl-d-lyxosid eine 1,4-Sauerstoffbriicke enthalten. Die andere 
Móglichkeit einer 1,3-Sauerstoffbriicke schlieBen Vff. deswegen aus, weil samtliche
3 Acetylgruppen des Triacetats von Alkalien leicht Yerseift werden, wahrend bei den- 
jenigen D eriw . der Maimose u. Rhamnose, welchen Vff. eine propylenoxyd. S truktur 
zuerteilen, eine Acetylgruppe sehr schwer Yerseifbar ist. Die Drehungsdifferenz 
zwisehen a-Methyl-d-lyxosid u. a-d-Lyxose ist n. Vff. nehmen daher an, daB auch dic 
krystallisierte <x-Lyxose ([oc]n =  +5,5°) gleichfalls furoid gebaut ist. Auf Grund dieser 
Feststellungen berechnen Vff. die Drehungen einiger bisher unbekannter D eriw . der 
Xylose u. Lyxose. <x-Methyl-d-xylosid-<(l,4)> in W. [ oc] d  =  +100°, fiir sein Triacetat 
+69° in Chlf., fiir a-Methyl-d-lyxosid-<l,5> +113° in  W. u. fiir sein Triacetat +80° 
in Chlf. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2049—51. Washington, Bureau of Stan- 
dards.) O h l e .

Eugen Pacsu, U ber die Einwirkung von Titan(IV)-chlorid au f Zuckerderivate.
I. Neue Metliode zur Darstellung der a.-Acetochlorzucker und Umlagerung des [i-Methyl- 
glucosids in  seine a-Form. (Vgl. C. 1928. I. 1391.) W ahrend die Umwandlung von 
Acetylzuckern u. acetylierten Methylglylcosiden der /S-Reihe in die entsprechenden 
D eriw . der a-Reihe unter der Einw: von wasserfreiem SnCl^ in absol. Chlf. nur langsam 
u. meist unter teilweiser Zers. vor sich gcht, erwies sich SiCl^ vóllig unwirksam, da- 
gegen TiCl^ auBerordentlich wirksam. So wird Tetracetyl-/?-methylglucosid ohne die 
geringste Zers. durch 4— 5-std. Kochen in die entsprechende a-Form umgelagert. Der 
Mechanismus dieser Umlagerung scheint ein anderer zu sein ais der der SnCl.r Rk. Denn 
wahrend SnCl., keine sichtbare Anderung der Chlf.-Lsg. bewirlct, fallt auf Zusatz von 
TiClj der gróBte Teil der Substanz ais intensiY gefarbter amorpher Nd. aus. Bei der 
Behandlung m it W. zerfallen die Mol.-Vcrbb. sofort uńter Entfiirbung in das Zucker- 
deriY., Titansiiure u. HC1. — Auch m it denA cetaten der Zucker bildet TiClj wl. Ndd., 
die sich jedoch im Gegensatz zu den acylierten Glucosiden sehr bald wieder in Chlf. 
auflósen. Die nach Auflósung dieser Ndd. beobachtete Drehung weicht meist recht 
erheblich von der des Ausgangsmaterials ab, doch laBt sich aus diesen Lsgg. anfangs 
das unveranderte Ausgangsmaterial wieder isolieren, so daB diese Yeriinderte Drehung 
dem zuerst gebildeten Additionsprod. zuzuschreiben ist. Die Rk. bleibt hier nicht 
bei der Umwandlung in die a-Acetate stehen, sondern fiihrt dariiber hinaus leicht zu 
einem Ersatz der am C-Atom 1 haftenden Acetoxygruppe gegen Cl, so daB die ent
sprechenden a-Acetohalogenosen gebildet werden. Bei der Einw. von TiCl4 auf ~Pc.nl- 
acetyl-ji-salicin erhiilt man unter starken Halochromiererscheinungen Tetracetyl-j)- 
salicincTilorid. In  diesem Falle wird also auch die im  Aglykon befindliehe Acetoxygruppe



1928. H. D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 873

gegen Chlor g la tt ausgetauscht. Das Verf. wurde bisher zur Darst. von a-Acetochlor- 
glitcose, a-Acetochlormannose, a-Acetochlorlaclose, a-Acetochlorgentiobiose w.Tetracetyl- 
a-methylglucosid erprobt. — Heptacetyl-a-cJilorgentiobiose, C26H 350 17C1, aus absol.A. 
Prism en vom F. 142— 143°, [a]D20 =  +89,22° (Chlf.). (Ber. Dtsch. ehem. Ges. 6 1 . 
1508— 13. Budapest, TJniv.) O h le .

B. GlaBmann und Frau Rochwarger-Walbe, t/ber den Mećhanismus der Osazon- 
bildung. Phenylhydrazin zers. sich in  essigsaurer Lsg. beim Erhitzen an der L uft auBer 
nach 2 C„H5-N H -N H 2 +  0 2 —■> (C0H 5)2N -N H  +  N 2 +  2 H zO (B e r t h e l o t , Buli. 
Soc. chim. France [3] 11 . [1894] 898) (I) vorherrschend nach 2 C0H5-1S!H-NH2— >- 
CeH e +  CcH 5-NH2 +  NH3 +  N„ (W a l t h e r , Journ. prakt. Chem. [2] 5 3  [1896]. 
442) (II); im Vakuum erfolgt der Zerfall ausschlieBlich nach II. Wegen dieses Zer- 
falls erschien es wunschenswert, Anilin u. NH3 bei der Osazonbldg. quantitativ  zu 
bestimmen, weil qualitativer Naehweis dam it nieht mehr ais Bestatigung der von
E . F is c h e r  fur die Osazonbldg. aufgestellten Gleichung gelten kann. Zur Best. des 
N H S neben Anilin u. Phenylhydrazin wurde zunachst das Phenylhydrazin dureh Kochen 
m it FEHLlNGscher Lsg. zerstort, das Destillat in ł/io-n - HC1 aufgefangen u. m it Methyl- 
orange auf eine Vergleichsfarbung titriert, nach der Titration m it Bromwasser yersetzt 
u. das Tribromanilin gewogen; Titrationswert—Anilin =  NH3. Wegen der groBon 
Umstandlichkeit des Verf. wurde das NH 3 zweckmaBiger dureh Permulit aus den Lsgg. 
entfernt, aus diesem in Freiheit gesetzt u. nach E l l in g h a u s  (C. 1 9 2 6 . I. 1467) colori- 
metr. bestimmt. Auf diese W eise wurden untersueht: NH3-Geh. von kauflichem 
Phenylhydrazin (0,003 281 g NH3/ccm titrim etr., 0,003 0845 g NH3/ccm colorimetr.); 
Selbstred. des Phenylhydrazins in  essigsaurer Lsg. auf dem Wasserbad (s. Gleichung 
II), Ammoniakblg. bei der Darst. von Glucosazon aus Traubenzucker u. Phenyl
hydrazin. L e tz te re  V erss. bestatigten die E . FisC H E R sche F o rm u lie ru n g  der Osazon
bldg. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 6 1 . 1444—51. Odessa, Lab. des Nahrungsmittel- 
Trusts.) OSTERTAG.

Rudolf Weidenhagen, Zur Synthese des Rolirzuckers. Darst. der theoret. Grund- 
lagen fiir diese Synthese. Danach ist die Saccharose ein a-Glucosido-/?-fruetosid. 
Die Synthese is t allein von wissenschaftlicher Bedeutung. (Ztschr. Ver.Dtsch. Zueker- 
ind. 1 9 2 8 . 262—64.) R u h u s .

Giuseppe Oddo, Eine neue Konstilutionsformel der Cellulose. Auf Grund ihres 
chem. Verh. gibt Vf. der Cellulose eine neue Konslitulionsformel (vgl. Original). Sie ist 
entstanden zu denken dureh Halbacetalbldg. zwischen 1  Mol. Glucose (Nr. 1) in 
5-Stellung u. der Aldehydgruppe einer Glucose Nr. 2 u. Furanringbldg. in Glucose Ńr. 2 
znischen C l  u. C 4 unter W asseraustritt; das entstandene Gebilde reagiert analog 
weiter in C 5 der Glucose Nr. 2 m it der Aldehydgruppe einer d ritten  Glueose; das dureh 
Furanringbldg. in  der 3. Glucose entstehende Prod. reagiert weiter m it einer 4. Glueose, 
dereń OH in C 5 sich m it der Aldehydgruppe von Glucose Nr. 1 vereinigt. So rcsultiert 
ein eycl. Gebilde, das aus 4 Tetrahydrofuranringen besteht, die unter sich je dureh 
e in  C u. O in Stellung 2 u. 4 verbunden sind. (Gazz. chim. Ital. 58 . 301—08. Palermo, 
U n iv .)  R a d t .

H. Ost, Eine neue Isocellotriose. Bei seinen Verss. zur Verbesserung der Darst. 
der Isoeellobiose (C. 1 9 2 6 . I I . 2290) stellte Vf. fest, daB der Isobiose ein leicht loslicher 
Stoff von geringerem Drehungsvermógen beigemengt war; dieser Stoff wurde ais 
eine neue Triose erkannt u. ais Isocellotriose bezeichnet. Die Isocellotriose, C,,H320 19, 
ist in  k. W. schlecht I. u. krystallisiert schleeht; fast unl. in  A., wl. in  h. Eg. Aus 
der konz. wss. Lsg. fallt A. Ultrópfchcn, die zu feinnadligen Warzeń erstarren. tJber 
H2S 0 4 im  Yakuum getrocknet, enthalt sie %  Mol. H 20 , das bei 115— 120° abgegeben 
wird. Die neue Isotriose muB von der ebenfalls leicht 1. Celloisobiose dureh wieder- 
holtes Umfallen m it A. getrennt werden. Mol.-Gew. ber. 504, gefunden dureh Gefrier- 
punktsemiedrigung der wss. Lsg. 486. Spezif. Drehungsvermogen [a]n =  +15,6°, 
ohne M utarotation. Das Red.-Vermógen gegen FeH L Ixg-A llihN sche Lsg. betragt 
29% der Dextrose. Die Isocellotriose bildet kein Osazon u. wird dureh 3-std. E r
hitzen m it 272%ig- HC1 nur sehr unvollstandig zu Dextrose aufgespalten; sie ist 
nieht ident. m it dem von H e ss  u . Ł Iic h e e l (C. 1 9 2 7 . II . 1467) aus Cellulose erhaltenen 
Trihexosan, (CeH 10O3)3-H2O, das gar kein Red.-Vermogen besitzt. — Cellolriosehendeka- 
acelat, C1sH21O]0(C2H3O)Ij, dureh Erwarmen yon 4,4 g der reinen Cellotriose m it 
35 cem Acetanhydrid u. 2,2 g Chlorzink wahrend x/2 Stde. auf dem W.-Bad. Die 
Lsg. wird in  viel W. gegossen; der zuerst olige, bald krystallin. erstarrte Nd. wird 
ausgewaschen u. aus h. A. umkrystallisiert. F . unscharf 200— 220°; die Substanz
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besteht offenbar aus mehreren Isomeren. Verseifung ergab 68,1% Essigsaure. D as 
Acetatgemisch ist 11. in  Chlf., A. u. CH3OH, Aceton u. li. Eg. Polarisation [ cc] d  =  
+2,2° bis +6,2°. — Isocellotriosehendekaacetat, CI8H 21O]0{C2H,O)n , wurde analog 
dargestellt; aus h. A. krystallisiert gaben die getrockneten Krystalle 67,8— 68,3% 
Essigsaure. E. unseharf 120—150°, [a]c =  +2,4°. ■— Isocellobioseoctoaceiat, eben- 
falls durch Acetylierung mittels Chlorzink erhalten ais U. Verb., aus k. CH3OH Krystall- 
warzen, F . 115— 125°, [a]n in Chlf.-Lsg. etwa + 4°. Gleichzeitig entsteht ein wl. 
gróBerer Anteil, aus A. feine Nadeln, E. 220°, der ais das Octoacetat der Cellobioso 
erkannt wurde. Beide Biosen u. beide Triosen sind m it Bierhefe nicht vcrgarbar, 
haben keinen siiBen Geschmack, reduzieren jedoch FEH LiN G sche Lsg. N ur dio Triosen 
bilden Osazone. Durch HC1 werden alle vier Verbb. zu Dextrose aufgespalten, aber, 
wie die Cellulose selbst, schwieriger ais Starkę u. ihre hydrolyt. Abbauprodd. (Ztschr. 
angew. Chem. 41. 696—98. Hannover.) S i e b e r t .

Max Phillips, Die Chemie des Lignins. I I .  Fraktionierte Extraktion des Ligninę 
aus Maiskolben. (I. vgl. C. 1927. II. 1816.) Es wurde gefunden, daB nur ein Teil des 
Gesamtlignins selbst nach erschópfender Extraktion  m it alkoh. NaOH bei Zimmertemp. 
erhalten werden konnte. Das restliche Lignin konnte nur gewonnen werden, wenn die 
extrahierten Kolben der Einw. von NaOH bei erheblich hóherer Temp. unterworfen 
wurden. Die Maiskolben, die vorhcr m it A.-Bzl. (1 :1 ) extrahiert waren, wurden bei 
Zimmertemp. m it alkoh. NaOH erschopfend behandelt, bis eine Probe, nach Entfernen 
des A., beim Ansauern keinen Nd. von Lignin mehr gab. Das verbleibende Materiał wurde- 
dann m it 2°/0ig. wss. NaOH bei 100° behandelt, bis der E x trak t ligninfrei war. D as 
Terbleibende M ateriał wurde hierauf nochmals m it 2%ig. wss. NaOH bei 135° u. schlieB- 
lich m it 4%ig. NaOH bei 180° behandelt. Der so erhaltene Riickstand war vollkommen 
frei von Lignin. Hieraus ergibt sich, daB das Lignin in  Maiskolben ungleichartig m it 
den Kohlehydraten verbunden ist. Die Annahme, daB alles Lignin m it den Kohle- 
hydraten entweder ais Ester oder ais Ather yerbunden ist, ist ungerechtfertigt, soweit 
das Lignin der Maiskolben in  Betraeht kommt. Vf. meint, daB nach seinen Verss. 
beide Bindungsarten vorhanden sind. Die vorgenommenen Analysen rechtfertigen 
den SchluB, daB nur eine A rt Lignin in Maiskolben zugegen ist. Offensichtlich ist kem 
Alkalilignin in  freiem Zustande anwesend, denn die Extraktion m it Aceton-A. (2: 1), 
welches ein ausgezeichnetes Losungsm. fiir freies Alkalilignin ist, gab kein Lignin. 
Bei der ausgefiihrten Behandlungsart (500 g Maiskolben) wurden m it alkoh. NaOH 
48,4% des Gesamtlignins, m it NaOH bei 100° 40,7%, bei 135° 9,2% u. m it 4%ig. 
NaOH bei 180° 1,5% erhalten. Alle Eraktionen waren nach Reinigung m it A. u. Aceton 
frei von Pentosanen. Die Eeststellung in  der L iteratur, daB Pentosan oder irgendein 
furfurolgebender Kórper ein integrierender Bestandteil des Ligninmol. ist, muB be- 
sonders fiir Maiskolbenlignin ais irrig angesehen werden. Betrachtungswert ist das 
fortschreitende Absinken des Prozentgehalts an Methoxyl im Lignin m it Ansteigen 
der bei der Extraktion benutzten Temp. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1986—89. 
W ashington, Dep. of Agricult.) K i n d s c h e r .

Charles Vinton Hart, Carbonsdureazide. Bei Benutzung der Anscliauungen von 
F r a n k l i n  u . seinen M itarbeitern; die Guanidin, Cyanamid, Dicyandiamid u. Melanin 
ais Ammonocarbonsauren ansprechen, lassen sich die folgenden Verbb. ais Carbonsaure- 
azide auffassen: Guanylazid, HNC(NH2)N3, Cyanazid, NCN3, Dicyanamidazid,
NCN(NH2)N3, Dicyandiazid, NCNC(N3)2, Cyanuramiddiazid, C3N3(N3)2N H 2 u. Cyanur- 
triazid, C3N3(N3)3. Bei der Einw. von Bromoj'an auf Na-Azid in W. erhielt D a r z e n s  
(Compt. rend. Acad. Sciences 154 [1912]. 1232) eine Verb., die er ais Kohlenstoff- 
pernitrid bezeichnete: NCBr +  NaN3 =  NCN3 +  NaBr. W irkt trockner NH3 auf 
eine atli. Lsg. der Verb. von D a r z e n s  ein, so wird N H ^A zid  u. Dicyanamidazid er
halten. Es ist also anzunehmen, daB D a r z e n s  das Dimere des Cyanazids in den 
Handen liatte, das unter der Wrkg. von NH 3 folgendermaBen ammonolysiert wird: 
NCNC(N3)2 +  N H 3 =  NCNC(NH2)N3. D a r z e n s  erhielt bei Einw. von h. W. auf sein 
Azid Carbaminsaureazid, das unbestandig is t u. sich in C 02 u. Iiydrazonsaure zersetzt. 
Vf. stellte fest, daB dio Hydrolyse folgendermaBen verlauft:

NCNC(N3)2 +  H 20  =  NCNC(OH)2 +  2 NH 3 =  C 02 +  2 NH3 +  H,NCN
Cyanamid u. die Hydrazonsaure wurden nicht quantitativ  gebildet, da ein gewisser 

Teil von jeder Verb. unter Bldg. von 5-Aminotelrazol verschwindet. Bei Verwendung 
von NaOH an Stelle von W. wurde Na-Azid u. Na-Cyanamid gebildet u. zwar fast 
quantitativ . Dicyandiazid wird bei Einw. von H 2S zu Dicyandiamid red .: NCNC(N3)2 +  
2 H 2S =  NCNC(NH2)2 +  2 S +  2 N 2. Die Rk. liiBt sich auch ais Red. eines gemischten
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C-N-Anammonid zu einer gemischten C-N-Saure auffassen, welch letztere Verb. sieli 
dann in  eine Carbonsaure u. N-Anammonid zers.

N C N C t(-N = $ N ^ = N )„  +  4 H  = N C N C t ( - N - $ N  + -N H 2)2 oder 
NCNC J  ( -N H -+ N  + rN H )2 =  NCNC(NH2)2 +  2 N2.

Dieyanamidazid wird in ahnlicher Weise zu Dicyandiamid red. W ird eine alkoli. 
Lsg. von Dieyandiazid m it A nilin  behandelt, so bildet sich Dicyanphenylamidazid, 
NCNC(N3)NHC0H5. Die Verb. ist ein Phenylester eines Carbonsaureazids, der noch 
unersetzten H  enthiilt u. daber die Eigg. einer Saure zeigen muB. Tatsaehlich konnte 
ein wasserbestandiges Na-Salz erbalten werden. Unter der red. Wrkg. von H 2S liefert 
der Ester Phenyldicyandiamid, NCNC(NH2)NHCcH 3, das wahrsełieinlich m it Phenyl- 
cyanguanidin ident. ist. W ird Dieyandiazid m it a -Naphlhylamin, Methylamin, Athyl- 
amin u. Phenylhydrazin behandelt, so t r i t t  Rk. ein. W eiterhin wurde ein Versuch 
unternommen, l-Cyan-5-aminotetrazoI durch Behandeln des Na-Salzes des Amino- 
tetrazols m it CNBr herzustellen. An Stelle der erwarteten Verb. wurde aber Dieyan
amidazid erhalten:

N —N 
H’NC< N - &  

i
Na

+ NCBr
--------)

-N aB r H2NC<:
N - N  
N —N 
ÓN ■

n 3
N—CN.

Da Aminotetrazol aus Guanylazid durch Isomerisation gebildet wird u. ersteres 
durch E rsatz von H  durch CN Dieyanamidazid liefert, so ist die Umwandlung einer 
Verb. m it einer Azidgruppe zum Tetrazol u. vom Tetrazol zur Verb. m it einer Azid- 
gruppe bewerkstelligt. Im  Cyanurtriazid sollen nach Ot t  1 oder mehrere Tetrazol- 
gruppen zugegen sein. Hydrolyse m it NaOH-Lsg. liefert Na-Azid u. Cyanursaure, 
was auf die Ggw. von 3-Azidgruppen hinweist. Mit H 2S wird Melanin gebildet.

N = C —N  
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W ird NH 3 in  eine ath. Lsg. yon Cyanurtriazid geleitet, so bildet sich Cyanuramid- 
diazid. Bei Einw. von 1 Mol Cyanurtrichlorid auf 1 Mol. Na-Azid wird Cyanurdichlorazid 
gebildet. Cyanuramiddiazid wird m it H 2S zu Melamin red.

V e r  s u c h e. Dieyandiazid, C2Nfi. Darst. aus Na-Azid in  W. u. Bromcyan (0°). 
Nadelahnliche Krystalle aus A., F. 40,3°. Explodiert bei ca. 170°. Liefert bei der H ydro
lyse m it h. W. C02 u. Cyanamid, m it NaOH-Lsg. Na-Azid u. Cyanamid, bei der Red. 
m it H 2S, neben N2, Dicyandiamid vom F . 207,4° u. bei der Ammonolyse Dicyanamid- 
azid in  Blattchen aus A., F . 151—152° unter Zers. — Dieyanamidazid, C2H 2N8. Darst. 
aus Aminotetrazolnitrat in W. durch Neutralisation m it konz. NaOH u. Zusatz von 
Bromcyan. F . 151— 152°. Liefert bei der Hydrolyse m it konz. NaOH Na-Azid, Na- 
Carbonat, Cyanamid u. NH3, bei der Red. m it H 2S Dicyandiamid vom F. 207,5°. 
Hydroclilorid, NCNC(NH2)N3 • HC1 - H„0. — Dicyanphenylamidazid, NCNC(N3)NHC6H5. 
Aus Dieyandiazid in A. u. Anilin. Nadelahnliche Krystalle, Zers.-Punkt ca. 145°. 
Liefert m it konz. NaOH Na-Azid u. Anilin, bei der Red. m it H 2S Phenyldicyandiamid 
in  B lattchen aus W. vom F. 195—196°. Na-Salz, CflH sNcNa, kleino Nadeln. — Di- 
cyan-a.-naplithylamidazid, NCNC(N3)NHC10H ?. Aus Dieyandiazid u. a-Naphthylamin 
in A. Nadeln aus A. Liefert m it konz. NaOH Na-Azid u. a-Naphthylamin. Na-Salz, 
Nadeln. — Melamin. Aus Cyanurtriazid oder Cyanuramiddiazid u. H 2S. _ Farblose 
Krystalle aus h. W. — Cyanuramiddiazid, C3H 2N10. Aus Cyanurtriazid in A. u. NH3 
neben N H 4-Azid. Farblose Krystalle aus h. A., Zers. oberhalb 200°. Liefert m it 
NaOH Na-Azid, Cyanamid u. C02. — Cyanurdichloridazid, C3N3(C12)N3. Aus Cyanur-
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trichlorid u. Na-Azid. Blattchen aus h. A., F . 85°. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 
1922—30. Berkeley [Calif.], Univ.) K in d s c h e r .

J. A. Arvin und Roger Adams, Cydopropylmethylalkylessigsduren und ihre 
baktericide Wirkung au f B . Leprae. X III. (X II. vgl. C. 1928. II . 546.) Vff. syntheti- 
sierten Sauren vom Typus I, in denen R  von rc-Amyl bis m-Myristyl wechselte. Be-

merkenswert ist, daB prakt. keine baktericide 
CH nvttnr\ tt\'p  Wrkg. festgestellt werden konnte, bis R  n-
CH2 Octył oder gróBer ist. Die beiden wirksamsten

Sauren sind die, welche die Decyl- u. Un- 
decylgruppe enthalten. Es soheint daher, daB in dieser, t o  in den anderen, fruher 
untersuchten Reihen, wenigstens 16 C-Atome im Mol. enthalten sein miissen, wenn 
sich die baktericide Wrkg. dem Maximum nahern soli. W eiterhin scheint es, daB kein 
bedeutender Unterschied zwischen den Moll. besteht, welche die yerschiedenen Ringe 
(Cyclopentyl u. Cyclohexyl) enthalten, yorausgesetzt, daB das ganze Mol. ein geniigend 
liohes Mol.-Gew. hat. Interessant ist auch, daB in diesen Verbb. von geeignetem Mol.- 
Gew. eine gróBere baktericide Wrkg. yorhanden zu sein scheint, wenn die beiden in 
der Essigsaure substituierten Gruppen angenahert die gleiche Zahl von C-Atomen 
besitzen. Die Sauren wurden durch Kondensation von Cyclopropylmethylbromid mit 
Malonester erhalten. Der Cyclopropylmethylmalonsaurediathylesler wurde dann m it 
den yerschiedenen Alkylbromiden kondensiert, die Ester wurden yerseift u. C02 ab- 
gespalten.

V e r s u c h e .  Cyclopropyhnethylbromid. Aus Cyclopropylmethylbenzamid u. 3?Br5. 
Kp. 104—110°. — Cyclopropylmethylmalo?isa'urediathylester. Aus vorst. Vcrb. u. Malon
ester. Ausbeute 60—77%. K p.lf 129—133°; nD20 =  1,4363; cP°4 =  1,0216._ — Cyclo- 
propylmethyl-n-amylmalonsaurediathylester. K p .]i7 122—125°; nn20 =  1.4459; d20i =  
0,9770. — Cydopropylme,thyl-n-hexyl'mala)isauredidthylester. K p .2l9 139—142°; nu20 =  
1,4470; <Z2% =  0,9685. — Cydopropylmethyl-n-heptylmalonsaurediathylester. K p .„,7 146 
bis 149°; nn20 =  1,4481; i 2°4 =  0,9613. — Cydopropylmethyl-n-odylmalonsduredidthyl- 
ester. K p.j.j 149—154°; nc20 =  1,4491; ćź204 =  0,9559. — Cyclopropylmethyl-n-nonyl- 
malonsdurediathylester. K p .2,5 165—168°; nn20 =  1,4503; dwi  =  0,9512. —■ Cyclo-
propylmethyl-n-decylmalonsaurediathylester. K p .li0 162—166°; nu20 =  1,4510; d20i =
0,9460. — Cyclopropylmelhyl-n-undecyhnalonsaurediathylester. K p .3 186—189°; no20 =  
1,4519; di04 =  0,9419. — Cycbpropylmethyl-n-dodecylmalonsdureditithylester. K p .2 183 
bis 187°; nn20 =  1,4526; (P°4 =  0,9395. — Cydopropylmethyl-n-teiradecyl(myristył)- 
malonsaurediathyłester. K p .lj0 192—195°; nn20 =  1,4530; d204 =  0,9377. — Cyclo-
propylmethyl-n-amylessigsaure. K p .ll4 112—115°; nn20 =  1,4469; d20i  =  0,9375. —
Cyclopropylmethyl- n-hexylessigsaure. K p.liS 130— 132°; nu20 =  1,4498; <źao4 =  0,9253.
— Ćyclopropylmetliyl-n-heptylessigsaure. K p .2 136—139°; nc20 =  1,45 09; d20i =
0,9236. — Cyclopropylmethyl-n-octylessigsdure. K p .2>1 146—149°; nn20 =  1,4529; eZ204 =
0,9142. — Gydopropylrmthyl-n-nonylessigsdure. K p .2i3 162— 164°; nu20 =  1,4545; 
xP°i =  0,9105. — Cyclopropybnetliyl-n-decyhssigsdure.. K p .2l7 176—178°; nn20 =  
1,4553; d204 =  0,9064. — Cyclopropylmethyl-n-undecylessigsdure. F. 27—28°; K p .3 
186—189°. —  Gydopropylmethyl-n-dodecylessigsaure. F . 29—30°; K p .3 191— 195°. — 
Cyclopropylmethyl-n-tetradecyl{myristyl)essigsdure. F . 35— 37°; K p.ll3176-—179°. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 50. 1983—85. U rbana [111.] Uniy.) K in d s c h e r .

Alvin S. Wheeler und R. w. Bost, p-Cymolsludien. X . p-Cymcl-2,5-diamin 
und gewisse neue Farbstoffe. (IX . vgl. C. 1 9 2 8 .1. 327.) Das Diainin wurde aus 2-Amino- 
cyrnol durch Kuppeln m it diazotierter Sułfanilsdure u. Red. des gebildeten Farbstoffs 
m it SnCl2 dargestellt. Vff. weisen der 2. Aminogruppe die Stellung 5 zu, weil dies 
einerseits die p-Stellung zur yorhandenen Aminogruppe u. somit der P unkt ist, in  dem, 
cntsprechend analogen Rkk., Kuppelung stattfinden soli, u. andererseits der F . des 
D iacetats m it 260° derselbe ist, ais der des Diacetats, welcher vom Red.-Prod. des 
Thymochinondioxims erhalten wird. Weiter komite das Diamin in  Thymochinon 
u. Hydrothymochinon yerwandelt werden. j>-Cymol-2,5-diamin is t an der Luft sehr 
unbcstandig u. laBt sich nur in einer Atmosphare yon N„ u. bei red. Druck in besonders 
konstruierten App. isolieren. Es ist ein hellgelber fester Kórper, der an der Luft inner- 
halb weniger Minuten seine Farbę andert. u. nacheinander eine rote, griine u. blaue 
Farbę annim m t. Oxydationsmittel yerwandeln es in  das Chinon; FeCl3 gibt innerhalb 
15 Minuten eine quantitatiye Ausbeute. Das Diamin wurde durch tlberfuhrung in 
yerschiedene Verbb. charakterisiert, auch wurden 2 Reihen yon Farbstoffen hergestellt.

V e r s u c h e .  p-Cymol-2,S-diamin, C6H„CH3C3H ;(NH2)2. Darst. durch Red. von
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5-(4-SiUfobenzolazo)-carvacryla?nmhydrochlorid m it SnCI2. Liefert m it Chromsaure
2.5-Cymo-p-cJiinon in gelben Nadeln vom F. 45,5° (O xim : F . 154— 156°), das bei der 
Red. das 2,5-Cymo-p-liydrodiinon ais weiBe Nadeln vom F. 139° ergibt. Dibenzoat, 
CeH 2CH3C3H-(NHCOCGH5)2, feine, weiBe Nadeln aus h. A., F. 280°. Dihydrochlorid, 
kleine Kórnehen, F . 323 unter Zers. Dihydrobromid, mkr. Nadeln, F . 330° unter Zers. 
Dinitrat, mkr. Nadeln, F . 196° unter Zers. Monochloracetat, mkr. Nadeln, F . 144°. 
Bisdichloracetat, mkr. Nadeln, F . 165°. Dilrichloracetat, Kórnehen, F . 171°. Mono- 
bromacelat, Nadeln, F . 148° unter Zers. Dibenzolsulfonat, Kórnehen, Zers. beim Erhitzen. 
Monobenzoat, mkr. Nadeln, F . 145°. Mono-o-chlorbenzoat, mkr. Nadeln, F . 161°. Mono-
3.5-dinitróbenzoat, Kórnehen, F . 199° unter Zers. Mono-2,4,6-trinitrobenzoat, Nadeln, 
F. 130° unter Zers. Dipikrat, Nadeln, F . 207° unter Zers. — 2,5-Bis-(thioureido)-
l-methyl-4-isopropylbenzol, C10H 12(NHCSNH2).,. Aus dem Diamin u. K-Sulfocyanat. 
WeiBe Kórnehen aus h. Methylalkohol, F . 235—237°. — 2,5-Diureido-l-methyl-4-iso- 
propylbenzol, C10H 12(NHCONH2)2. Aus dem Diamin u. K-Cyanat. F. oberhalb 350°. — 
p-Aminocymoloxamidosdure, C12HJ60 3N2. Aus dem Diamin u. Oxalsaure. F . 210—211°.
— Diazofarbstoffe. Darst. durch Diazotieren des p-Cymol-2,5-diamins bei 0°, Zufiigen 
des in Alkali gel. Plienols u. Ausseheidung des Farbstoffs m it Eg. Farbstoff: m it 
Resorem, C22H 220 4N4, F. 168— 170°, aus verd. A.; m it fi-Nap}itlwl, C30H,„O2N4, F. 295 
bis 298° unter Zers., aus Bzl.; m it Sulfanilsdure, C22H 2G0 GN„S2C12, F. 100° unter Zers., 
aus A .; m it 2-Naphihol-3,6-disulfonsdure, C30H 20Ói4N4S4Na6," F" oberhalb 340°, aus 
Methylalkohol; m it NapJithionsdure, C30H 28OGNGS2, F. 270—272° unter Zers., aus A.; 
m it (i-Thionaplithol, C30H 20N4S2, F . 138—140°, aus CC14. — Azin-{Eurhodin)-farbstoffe. 
Durch Lósen der Nitrosoyerb. in 100 ccm li. Methylalkohol u. Zufiigen des Diamin- 
salzes in  50 ccm Methylalkohol. Die Mischung wurde 30 Min. am RuekfluBktihlcr ge
kocht, der A. abdest. u. durch W. ersctzt. Der Farbstoff wurde m it NH3 abgeschieden 
u. aus verd. A. umkrystallisiert. Farbstoff: m it p-Nitrosodimethylanilin, CiaH 22ON4 
blaue Krystalle, F. 300° unter Zers.; m it p-Nitrosophcnol, CłGH j7ON3, dunkelbraune 
Krystalle, F . 200—-206° unter Zers. — Alle Farbstoffe wurden auf ikr farber. Verhalten 
gegen Baumwolle, Wolle u. Seide untersucht. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2000—05.

A. Quilico, Einwirkuiuj von Nitrosodimethylanilin a u f ungesdltigie Verbindungen. 
AnschlieCend an die Unterss. von A n g e l i ,  A l e s s a n d r i  u . P e g n a  (A tti 11. Accad. 
Lincei [Roma], Rend. [5] 19 [1910]. I. 650) iiber Einw. von Nitrosobenzol auf Safrol 
u. analoge Verbb. u. an die von B r u n i  u . G e i g e r  (C. 1928. I . 1811) iiber Einw. von 
Nitrosobenzol u. Nitrosodimethylanilin auf K autschuk studiert Vf. die Einw. von 
Nitrosodimelhylanilin auf Safrol. S ta tt der zu erwartenden Nitronverb. CH2-0 2- 
C8H 3-CH: CH-CH: N (0)-C 6H4'N(CH3)2 u . des Azoxydimethylanilins erhalt er dereń 
Reduktionsprodd.: CH2 ■ 0 2 • C0H3 • C H : CH • C H : N  • C6H4 • N(CH3 )2 (I) u. Azodimethyl- 
anilin. Letzteres kann, wie ein Vers. zeigt, nicht durch reduzierende Einw. des Safrols 
auf Azoxydimethylanilin entstanden sein; seine Bldg. bleibt uncrklart. Es entsteht 
ebenso wie Verb. I  auch unter Lichtausschlufi bei 50° (nach 15 Tagen). Verb. I  ist also 
nicht durch Einw. von Licht oder Warnie auf primtir gebildete Nitronverb. entstanden 
(vgl. S t a u d i n g e r  u. MiESCHER, C. 1920. I . 457), sondern wahrscheinlich nach 
folgendem Schema:

Ein Gemisch aąuimolarer Mengen Safrol u. Nitrosodimethylanilin, das bei Zimmer- 
temp. tagelang unveriindert bleibt, reagiert bei 120—130° sehr heftig unter Selbst- 
erwarmung auf iiber 200°. Auf dem W.-Bad geht die Rk. langsamer vor sich; dabei' 
entstehen 1. Azodimethylanilin, [(CH3)„N-C6H4 -N :],. Rote, stahlblauglanzende Nadeln 
aus Bzl. F . 265°. Unl. in sd. A. 2. Verb. I, ClsH J80 2N2. Goldgelbe Nadeln aus A. u. 
Xylol. F . 160°. LI. in A., Aceton, 1. in sd. A. Bestandig an L uft u. Licht. Verd. Sauren 
lósen m it intensiv roter Farbę. Sulfat, C18H 180 2N2-2 H 2S 04. Rote Nadeln aus A. 
F . 195— 198°. Beim Koehen m it 25%ig. H 2S 04 entsteht neben dem Sulfat in geringer 
Menge Piperonylacrolein, CH2- 0 2-CGH3-CH: CH-CHO, vom F. 84°. Mit KM n04 in 
alkal. Lsg. gibt Verb. I  Piperonylsaure u. wenig einer wasserlóslichen Saure. Mit 
Benzoylchlorid u. verd. NaOH entsteht das Benzoylderiv. des p-Dimethylaminoanilins, 
C15H 10ON2, das auch aus diesem Amin u. C6H5-C0C1 erhaltlich ist: farblose Nadeln aus 
A. u. XyIol; F . 217—218°. Mit Hydroxylamin in neutraler alkoh. Lsg. entsteht das 
y-Oxim des Piperonylacroleins, C10H9O3N (F. 155°) (vgl. A n g e l i ,  A l e s s a n d r i  u .

Ćhapel Hill, N orth Carolina, Univ.) K i n d s c h e r .
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P e g n a , 1. c.), in essigsaurer Lsg. danebcn sehr wenig a-Oxim  (F. 195°), u. in  beiden 
Fallen p-Dinnethylaminoanilin. (Gazz. chim. Ital. 58. 317—25. Mailand, Polytechn.) R a .

Lauder W. Jones und Elmer E. Fleck, Die Wirkung von Thiocyan au f O.N- 
disubstituierte Hydroxylamine und primdre Aminę. Die Wrkg. von Rhodan auf 0,N - 
disubstituierte Hydroxylamine entspricht der auf N H 3 u. D iathylam in. Hydroxyl- 
amine m it Athyl- u. Phenylgruppen, die untersucht wurden, reagieren folgender- 
maBen:

2 R - 0 - N - H  „  R -O -N -SC N  , R -0 -N H 2-SCN
£  +  (SCN)j — > ^  +  i  ■

Die so gebildeten Thiocyanhydroxylamine sind nicht sehr bestandig. 0,N -D i- 
athyl-N-thiocyanhydroxylamin dest. bei 2 mm von 45—46°, zers. sich aber rasch an 
der Luft bei Zimmertemp. Bei 0° ist diese Verb. wahrend mehrerer Stdn. bestandig. 
Das entsprechende 0,N-Dibenzylderiv. vom F. 50—52° is t ca. 48 Stdn. bei Zimmer
temp. bestandig. Saure Hydrolyse der Verbb. verlauft folgendermaBen:
3R-0-N-SCN 3R-0-NH2-Cl

i +  4H20 - f  3HC1 =  H2S04 +  2HSCN +  HCN +  i
R  E-

Alkal. Hydrolyse Yerlauft nach folgender Gleichung:
R -C H 2-OjSt -SCN R -C H

2 ^  +  KOH +  H20  — ->- ^  +  RNHj +  K2S30 3 +  NH3.

Im  Falle des 0,N-Diathylhydroxylamins konnte m it 2%ig. KOH unterhalb 150° 
weder Acetaldehyd, noch Athylamin  gefunden werden. Bei 180° aber wurden betracht
liche Mengen beider Verbb. gebildet. 0,N-Dibe7izylhydroxylamin wurde bei 100° nicht 
angegriffen, bei 150° t r i t t  aber fast vollstandige Zers. in Benzaldehyd u. Benzylamin 
ein. Die Bldg. des Aldehyds kann also nicht der Wrkg. auf disubstituierte Hydroxyl- 
amine unter den fiir die Thiocyanverbb. angewendeten Bedingungen entstammen. 
W eiterhin fanden Vff., daB Benzylamin u. Triphenylmethylamin m it Rhodan unter 
Bldg. der entsprechenden Thiocyanamine reagiert:

2 RN H 2 +  (SCN)o — ->• RŃHSCN +  R3STH3SCN.
Triphenyhnelhylthiocyanamin ist eine feste, an der Luft bestandige Verb. Benzyl- 

thiocyanamin konnte nicht rein erhalten werden. Mit Sauren reagieren die Thiocyan
amine folgenderęiaBen:

RNHSCN +  2 H X  — ->• RNH3X  +  XSCN.
So konnte bei der Triphenylmethylaminyerb. in A. m it HC1 Triplienylmethyl- 

ammoniumchlorid u. ein schweres Ol erhalten werden, das wohl das Chlorthiocyan ist. 
Pikrinsaure liefert unter den gleichen Verhaltnissen Triplienylmethylammoniumpikrat 
u. eine gelbe, amorphe Verb. Benzylthiocyanamin reagiert m it diesen Sauren ahnlich. 
Triphenylmethylthiocyanamin erleidet beim Erhitzen m it CaO auf 440—450° folgende 
Umlagerung:

-H SC S
(C„H6)3C N H S C N --------->- (C8H5)8C—N (C8H5),C =N (C 0H5)

was durch Hydrolyse des Prod. sichergestellt wurde. W ird 0,N-Dibenzylhydroxyl- 
ammoniumłhiocyanał in W. suspendiert u. das W . dann verdampft, so t r i t t  folgende 
Umlagerung ein:

C7H 7ONH2SCN C;II7ONCSNH2
i — -y I

c 7h 7 c 7h 7
W urde aber vor der W.-Behandlung 15 Min. auf 150° erhitzt, so bildcte sich kein 

a,u!-Benzylbenzyloxylhiohamstoff, sondern Benzaldehyd u. Benzyllhiohamsloff:
CeH#CH,ONH,SCN C e Ę C < 0  +  C7H 7NH3-SCN — > C7H 7NHCSNHs .

L/112'-'(j-tis JtdL
Beim Triphenylmethylammoniumthiocyanat wurde der entsprechende Thioharn- 

stoff nicht erhalten. Hitze bewirkte Zers., u. Verdampfen m it W. ergab Hydrolyse 
unter Bldg. von Triphenylmethylcarbinol.

V e r s u e h e .  O ,N-Diathyl-N-thiocyanhydroxylamin, (C0H 5O) (C2H 5)NSCN. Aus
0,N-Di(i(hylhydroxylamin u. Rhodan [aus Pb(CNS)2 +  Br;, in A.] neben 0,N-Didthyl- 
hydroxylammoniumthiocyanat. K p .2 45—46°. Liefert bei der Hydrolyse m it 2%  HC1 
in  der K alte HCN, HCNS u. ein Prod., das m it Phenylisocyanat <x.-Phenyl-fi,f3'-athyl- 
dthoxyharnsloff, (C2H 50) (C2H5)NCONH(C„Hs),_ vom F. 63° ergab. Hydrolyse m it 
2%ig. KOH hingegen ergab Acetaldehyd u. Athylamin. — 0,N-Dibenzylcarbdthoxy-
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hydroxamsauree$ter, C17H 10O3N. Aus Carbathoxyhydroocamsaur& u. Benzylchhrid 
( +  KOH) in A. neben 0-Benzylcarbathoxyhydroxamsaureester (Kp.7 171—172°). 
K p .7 200—203°. — 0,N-Dibenzylhydroxylamin. Aus vorst. Verb. u. NaOH in 50°/oig. 
A. beim Erhitzen. Farbloses Ol. K p .3 145—146°. — 0,N-Dihenzyl-N-thiocyanhydr- 
oxylamin, C15H 14ON„S. Aus vorst. Verb. u. Rhodan neben 0,N-Dibenzylhydroxyl- 
ammoniumthiocyanat (F. 91°). F . 50—52°. Liefert bei der Hydrolyse m it 2°/0ig. HC1 
HCN, HCNS, O ,N-Dibenzylhydroxylaminhydroclilorid, das nach Freimachen der Base, 
m it Phenylisocyanat a-Phenyl-p,(}'-benzylbenzyloxyhamstoff (F. 107°) ergab. Alkal. 
Hydrolyse hingegen ergab Benzaldehyd u. Benzylamin. —- Triphenylmethylthiocyan- 
amin, (C„H5)3CNHSCN. Aus Triphenylmethylamin u. Rhodan neben Triphenylmethyl- 
ammófiiumthiocyanat (F. 173°). F. 142°, aus A. +  Lg. — Benzyltliiocyanamin, C„H5- 
CHjNHSCN. Aus Benzylamin  neben Benzylammoniumthiocyanat (F. 100—101°). 
Liefert bei der Einw. von Siiuren Benzylammoniumsalz. — a ,a '-Benzylbenzyloxyham- 
stoff, (C7H 70) (C7H 7)NCONH2. A us 0,N-Dibenzylhydroxylaminhydrochlorid u. KCNO. 
Nadeln aus Lg. F. 98— 99°. — a.,a.'-Benzylbenzyloxythioliamstof}, C16H 16ON2S. Darst. 
analog vorst. Verb. Blattchen, F . 94—95°. Die Verb. kann auch aus 0,N-Dibenzyl- 
hydroxylammoniumthiocyanat beim Eindampfen m it W. erhalten werden. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 50. 2018—28. Princeton [N. J .], Univ.) KiNDSCHER.

Hans Lindemann und Hans Thiele, Die Konstitution der Stickstoffwasserstoffsaure 
und ihrer Ester. Die aus D. u. Oberflachenspannung abgeleiteten Parachorwerto von 
Azidoessigsauremethylester, Azidoaceton, Phenylazid u. o- u. p-Tolylazid stehen am 
besten m it der von Cu r t iu s  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 23 [1890]. 3023) aufgestellten cycl. 
Formulierung (I) der Stiekstoffwasserstoffsaure u. der Azide in Einklang. Fur die offene 

T H lELEsche Formel R - N : N  ■: N  wiirden bei der Annahme, daB der 
Parachor der N :N -B indung m it dem anderer Doppelbindungen u.

I  R-N<Oi der der N  •: Bindung m it dem der C • C-Bindung iibereinstimmt, die
N Parachorwerte um ca. 30 Einheiten iiber den gefundenen liegen,

m it denen andererseits die fiir die cycl. Formel berechneten nahezu 
iibereinstimmen. Dieser Befund deckt sich m it den Voraussagungen der Oktett-Theorie 
von L e w i s  u . L a n g m u ir . Diese Theorie laBt allerdings noch zwei offene Formeln 
zu: R - N - N - N  u. R • N : N : N , fiir dio sich Parachorwerto berechnen, die nahe bei 

“  + + — 
den gefundenen liegen. Immerhin stimmen dio gefundenen W erte noch besser mit 
Formel I  iiberein. — Azidoessigester. K p.ls 74°. D .194 1,1263. Oberflachenspannung 
y18: 34,11 dyn/cm. Parachor P  gef. 277,0, ber. fur Formel I  276,3. — Azidoaceton. 
Kp-is 71°. D .18'5, 1,1228. yla 5 =  39,33 dyn/cm. P  gef. 220,9, ber. 220,5. — Phenyl
azid. Kp.so 80°. D.21̂  1,0959. vn.i =  36,66 dyn/cm. P  gef. 267,3, ber. 267,4. —
o-Tolylazid. Die W erte sind infolge loiehter Zers. etwas unzuverlśissig. K p .23 83°.
D .22,24 1,0709. y22i2 =  35,73 dyn/cm. P  gef. 303,8, ber. 306,4. — p-Tolylazid. K p ,22 
85°. D .22,54 1,0527. y22i6 =  34,78 dyn/cm. P  gef. 307,0, ber. 306,4. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 61. 1529—34. Braunsehweig, Techn. Hochschulo.) OSTERTAG.

Tadae Shono, Ober die Kondensationsprodukte aus Phenolen und Aldeliyden.
X I. Einige Eigenschaften von Zwischenprodukten. (X. vgl. Journ. Soc. chem. Ind., 
Jap an  [Suppl.] 30 [1927], 207.) Phenol u. Formaldehyd geben m it viel k. HC1 oder 
m it wenig HC1 bei erhóhter Temp. ein Prod., bei dessen Bromierung eine sehr geringe 
Menge 2,4,6-Tribromphenol entsteht. Mit KOH ais Katalysator erhiilt m an bei 
Bromierung des Prod. bis zu etwa 15% Tribromphenol, wenn viel K OH angewandt 
wird. Aus Hexamethylentetramin u. Phenol im Mol.-Yerhiiltnis 1: 7 erhiilt man bei 
160—170° ein 1. Harz vom Novolaktypus m it C14H j60 2N ais H auptbestandteil; iiber 
die bei dessen Bromierung auftretenden Prodd. vgl. die yorhergohenden Mitteilungen.
o- u. p-Kresol reagieren selbst bei 200° nur schwer m it Hexamethylentetramin, m-Kresol 
reagiert bei 165°. Die Hauptbestandteile der Kresolprodd. geben m it FeCl3 in  A. 
braunlichrote Fiirbungen. Die drei Kresole lassen sich durch die ultravioletten Ab- 
sorptionsspektren der alkoh. Lsgg. ihrer Hexamethylentetraminkondensationsprodd. 
voneinander unterscheiden. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 31. 29 B bis 
30 B.) OSTERTAG.

Giuseppe Oddo und Antonino Giacalone, Reduktion der Oxyazoverbindungen 
zu Aminophenolen mit Hilfe uon Phenylhydrazin. 2. Mitt. 5-Aminosaligenin und seine 
Oxydation m it Hilfe von Phenylhydrazin. (1. Mitt. vgl. C. 1906. I. 830.) Bei der Be- 
handlung von Benzolazosaligenin m it Phenylhydrazin entsteht in normaler Weiso das 
5-Aminosaligenin, u. auBerdem, infolge gleichzeitiger Oxydation der Alkoholgruppe,
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das Phenylhydrazon des 5-Aminosalicylaldehyds, u. zwar zu 1/2— 1/3 der Menge des 
Aminosaligenins, wenn man auf 1 g Benzolazosaligenin 1,5 g Phenylhydrazin anwendet 
u. auf 100° erhitzt, wobei die Temp. nach Entfernung der Flamme schnell auf 140— 150° 
steigt; bei Anwendung von mehr Phenylhydrazin u. Vornahmo der Rk. bei 80—85° 
(aufieres Erhitzen bis 50°) entsteht fast ausschliefflich das Aminosaligenin.

Y o r s u c h e .  Benzolazosaligenin, C6H 5■ N : N-  C0H,(GH2• OH)3(OH)‘. Aus Benzol- 
diazoniumchlorid u. Saligenin in Sodalsg. Goldglanzcnde Schuppcn aus Bzl. F . 145°. 
Unl. in W., zl. in  A. u. A. Die rotbraune Lsg. in konz. H 2S 04 g ibt beim EingieCen in 
W. ein rotes Pulver, unl. in Bzl., 1. in  A., A. u. NaOH. Diacetylderivat, C17H 10O4N2. 
Durch Einw. von Acetanhydrid u. Na-Acetat auf dem W .-Bad oder von Acetylchlorid 
u. Pyridin bei gewóhnliclier Temp. Orangegelbe Schuppen aus Lg. F . 54°. Dibenzoyl- 
derirat, C27H 20O4N 2. Durch Einw. von Benzoylchlorid u. Pyridin. Orangerote Krystalle 
aus Lg. F. 120°. G ibt m it alkoh. KOH in der K alte das Benzolazosaligenin zuriick. — 
5-Aminosaligenin, CcH3(NH2)5(OH)2(CH2-OH)1. Aus Benzolazosaligenin u. Phenyl
hydrazin (s. o.). Hellgelbe Ńadeln aus Bzl. F . 139°. Wl. in k. W., 1. in  A. u. h. W., 
fast unl. in A. L. in Sśiuren u. Alkalien. Mit Benzoylchlorid in Pyridin entsteht das 
Tribenzoylderivat CaH3(N H  ■ CO ■ CeHs) (CIL, • O ■ CO ■ C JIh) (O ■ CO • CaHs). Krystalle aus 
Chlf. oder A. F. 187°. — Phenylhydrazon des 5-Aminosalicylaldehyds, C8H3(NH2)5- 
(OH)2(CH: N-NH-C^HrJ1. E ntsteh t neben dem Aminosaligenin aus Benzolazosaligenin 
u. Phenylhydrazin (s. o.) oder durch Red. von Azobenzolsalicylaldehyd (aus Salicyl- 
aldehyd u. Benzoldiazoniumchlorid in verd. NaOH; gelbe Krystalle aus verd. A.; 
F . 128°) m it Phenylhydrazin bei 70° (vgl. PUXEDDU, Gazz. chim. Ital. 46 [1916]. I. 
219). Kleine gelbl. Krystalle aus Bzl. F . 165°. Tribenzoylderimt C  ̂JJ^O^N^. WeiCe 
Krystalle aus Chlf., F. 265°. (Gazz. chim. Ital. 58 . 290—97. Palermo, Univ.j R a d t .

Giuseppe Oddo und Antonino Giacalone, Oxydalion der Alkohole m it Hilfe 
des Phenylhydrazins. Die oxydierende Wrkg. des Phenylhydrazins (vgl. vorst. Mitt.), 
bisher nur bei der Osazonbldg. beobachtet, wird an mehreren aromat. Alkoholen fest- 
gestellt. — 5-Aminosaligenin gibt m it Phenylhydrazin bei 150° das Phenylhydrazon 
des 5-Aminosalicylaldehyds (vgl. vorst. Ref.). — Das Phenylhydrazon des Salicylaldehyds 
(F. 142°) entsteht aus Saligenin u. Phenylhydrazin bei 160° (5—10 Min.). — Benz- 
aIdehydphenylhydrazon entsteht in  geringer Menge bei mehrstd. Erhitzen von Benzyl- 
alkohol m it Phenylhydrazin auf 180—190°. — Ebenfalls in geringer Menge entsteht 
Zimtaldehydphenylhydrazon aus Zimtalkohol u. Phenylhydrazin bei 180—200° nach 
15— 20 Min.; bei langerem Erhitzen t r i t t  Zers. ein. (Gazz. chim. Ital. 5 8 . 298— 300. 
Palermo, Univ.) R a d t .

Roger Adams und J. R. Marshall, Der Gebrauch von Platinoxyd-Platinschwarz 
bei der kałalytischen Reduktion aromalischer Kohlenicasserstoffe. X V II. (XVI. vgl. 
C. 1 9 2 7 . II . 1833.) Nach Verss. der Vff. erwies sich dieser K atalysator bei der katalyt. 
Hydrierung von aromat. KW-stoffen verschicdenstcr Typen ais vorziiglich. Es wurde
0,1—0,2 Moll. des Ausgangsmaterials m it 0,2 g K atalysator (beim Triphenylm ethan
4-mal 0,2 g, beim a,<x-Diphenyliithan u. Dibenzyl 3-mal 0,2 g) in  50 ccm Eg. bei 25—30° 
u. 2—3 a t  Druck reduziert. —  Cyclohexan. Aus Benzol. K p .752 79—79,5°; nu20 =  
1,4242; d-° =  0,7769. Red.-Zeit (R.-Z.) 2 Stdn. — Methylcyclohexan. Aus Toluol. 
R.-Z. 2,75 Stdn. K p .;42 100—100,2°; nD20 =  1,41 98; d~° =  0,7687. — Aihylcyclohexan. 
Aus Atliylbenzol. R.-Ż. 7,5 Stdn. K p .7,I3 129,8—130°; no25 =  1,4278; d2i — 0,7899. — 
m-Dimethylcyclohexan. Aus m-Xylol. R.-Z. 21,5 Stdn. K p .747 118,5— 119°; no25 =  
1,4230; d25 =  0,773. — Trimethylcyclohexan. Aus Mesitylen. R.-Z. 8,5 Stdn. K p .743
135,5—-136°; nn25 =  1,4257; <Z25 =  0,8250. — l-Methyl-4-isopropylcyclohexan. Aus 
Cymol. R.-Z. 7,5 Stdn. K p .22 63°; nn25 =  1,4370; d25 =  0,8061. — Dicyclohexyl- 
methan. Aus Diphenylmełhan. R.-Z. 7,0 Stdn. K p.l s 110—110,5°; no20 =  1,4875; 
d20 =  0,8884. —  Tricyclohexylmethan. Aus Triphenylmethan. R.-Z. 48 Stdn. K p .4 
163,2°; nn20 =  1,52 64; d20 =  0,9644. —  a,a-DicyclohexyMthan. Aus a,a-Diphenyl- 
athan. R.-Z. 26,5 Stdn. K p.7 112°; no25 =  1,4887; d-'° =  0,9070. — a,8-Dicyclohexyl- 
athan. Aus Dibenzyl. R.-Z.^ 37,0 Stdn. K p .12 147— 148,5°; n D18 =  1,4760; d is =
0,8774. — Cyclohexylessigsdilre. Aus Phenylessigsdure. R.-Z. 5,5 Stdn., Kp.3 110 
bis 112°; nn30 =  1,4558; (Z30 =  1,007. — fS-Cycloliexylpropionsaure. Aus fl-Phenyl- 
propionsdure. R.-Z. 6,0 Stdn. K p .4 112— 114°; nn25 =  1,4596; d2i =  1,0178. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 5 0 . 1970—73. U rbana [111.], Univ.) K i n d s c h e r .

R. Barre und E. P. Kohler, Die Wirkung voii Brom a u f fi-Phenylbenzalaceto- 
phenon. Hierbei bilden sich hauptsachlich 2 Prodd., deren Mengen m it den Bromie- 
rungsbedingungen wechseln. W ird die Ohlf.-Lsg. des ungesatt. Ketons unm ittelbar
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nach Zufiigen des Bronia ani BilokfluBkuhler gekocht, so daB der gebildetc H Br ent- 
fernt wird, so entstoht a-Brom-/?-phe.nylbenzalacetophenon zu 90% :

(C6H 5)2C =  CHCOC0H5 +  Br2 — y  (C8H 6)2C =  CBrCOC6H 0 +  HBr.
Bei Red. m it Zn +  Eg. liefcrt die Verb. Diphenylpropiophenon. Neben dcm 

a-Brom-/?-phenylbenzalacetophenon entsteht eine kleine Menge einer Verb. m it lioherem 
F., die aber nieht identifiziert wurde. W ird die Bromierung dureh Zufiigen des Broms 
zu einer Lsg. des Ketons in Chlf. oder Athylbromid u. Stehen bei Zimniertemp. be- 
wirkt, so wird neben der a-Brom-/?-phenylverb. eine Substanz gebildet die aus PAe. 
gelbe Krystalle vom F. 104— 105° u. der Zus. C21H 14Br2 abscheidet; diese losen sich 
in h. A. u. scheiden sich aus der Lsg. in Form fąrbloser Krystalle vom F. 130— 131° u. 
der Zus. C23H ,9OBr ab:

-H* O
(C6H5)jC— CHCOC8H0 +  B r, —  >- (C6IIii)iCBrCBrHCOC,iH6 -------»- ą j I ^ B r , .

Die S truktur der Verb. wurde dureh Ozonisieren bestimmt. Es wurde nur o-Di- 
benzoyfoenzol erhalten. Da-s Dibromid muB somit 11 sein. Die Verb. yom F. 130—131° 
is t das Atkoxyderiv., denn es bildet bei der Ozonisierung ębenfalls o-Dibenzoylbenzol 
(HI), n  kann aueh aus a-Brom-/?-phenylbenzalaeetox)henon m it H Br in  Eg. erhalten 
werden:

Br. HBr
(C0H5)j,C—CHCOC0HG — >- (C J l^ C B r-C IiB r-C O C Ą  -  >  (CoH^C^CBrCOCJL, 

IY  ^  V I
C0H6 Br 

" C - - '

(CDH;,)2CBr—CBr—COHCgH;; ------->- I  !
C - C J I ,  ^ ^ J - C O - C . H j

IY reagiert zuerst m it 1 Mol. Br2 unter Bldg. von V. Dicses ist sehr uubestiuidif! 
u. yerliert HBr. Dieser Verlust von H Br is t aber revcrsibol, da JJ aueh aus a-Brom- 
/S-phenylbenzalacetophenon u. H B r erhalten werden kann. Da H B r aueh ciii De- 
hydratisierungsmittel ist, so is t die Bldg. von U  aus der Enolform VI des Dibromids \  
leicht erklarlieh. W ird H B r entfernt, so wird das Gleichgewieht zur ausschlioBlichei: 
Bldg. von I  versehoben.

V e r s u c h e .  v.-Erom-fl-pheiiylbenzalacetoph<inon, G21H ,BOBr (I). Nahezu farb- 
lose Krystalle, F . 88—89°. Besitzt ein ziemlieh inakt. Br-Atom. — l,2-Dibrom-J,3■ 
diplienylinden, C21H MBr2. Pyramiden aus PAe. F. 104—100°. G ibt m it k. H,SO, 
eine gelbe Lsg., die beim Erliitzen ro t wird. H a t ein akt. Bromatom u. reagiert leicht 
m it A. unter Bldg. des Athoxyderiv. Bei der Ozonisierung entsteht o-jJibe.nzoylbc.nzol 
CajHj,,0„ vom F . 145— 146° aus A . — l-Allioxy-2-brom-l 3-diphmylinde.n C^HigOBr 
Farblose Krystalle aus A. F . 130—131°. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 0 . 2036—40, 
Cambridge [Mass.] Univ.) KlNDSCHER.

I. Lifschitz und Geert Girbes, Vber Farbę, Molekulargetcicht und Eleklrolyt- 
charakter bei Triphenylmetlianderivale,n. Farblose, salzartige D eriw . des Triphenyl- 
mctlians sind bisher nur vereinzelt nachgewiesen (vgl. z. B. K. H. M e y ee  u. H a n tz s c h  
C. 1 9 1 0 . I . 743; LiFSOHlTZ, C. 1926" I. 923). E in Parallelismus zwischen Farbę u 
Basizitat oder E lektrolytcharakter bei Triphenylm ethanolderiw . scliien nieht zi 
bestehen. Trotzdem ist in neuester Zeit Farbigkeit vielfach ais charakterist. Eig, 
echter Salze der Triphenylmethanbase angesprochen worden. Indessen besteher 
keine Bedenken, die Existenz fąrbloser Carboniumsalze anzunehmen. FaBt m an allc 
salzartigen Triphenyl deriw . ais E  i n 1 a  g e r u n g s v e r  b b. [(CeH 5)3C . . . R ]‘-X 
auf, so liegt keinerlei Grund vor, aus dem sie unter allen Umstiinden farbig sein miissen 
Farbę kann bei derartigen Stoffen bedingt dureh den Liganden B  oder durcli chinoide 
Konst. des Kations auftreten, muB es aber nieht. N ieht die Farblosigkeit, sonderr 
gerade die Farbigkeit vieler Triarylmethylsalze bedarf somit einer besonderen Er- 
klarung. E in Einblick in die wirkliehen Verhaltnisse bei der Iialochromie kann naci 
Ansieht der Vff. nieht dureh Theorien, sondern nur dureh Messung von physikal.-chem 
Eigg. der Triarylm ethanderiw . gewonnen werden. Vff. teilen zunaehst Bestst. vor 
Mol.-Gew. u. Leitfahigkeit an einigen Triphenylm ethanderiw . in verschiedener 
Medien mit.

F a r b ę  u. L i e h t a b s o r p t i o n  d e r  T r i p h e n y l m e t h a n d e r i w  
Die D eriw . der Triphenylcarbinole existieren in  farblosen spektroskop, scharf ge- 
sekiedenen u. farbigen Reihen. E in Gbergang zwischen den Spektren der farblosen u
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farbigenD eriw . eines gegebenen Carbinols, derart, daB eine durch. X  in Ar3CX bestimmte 
bathochrome Verschiebung u. immer starkere Auspragung des Farbbandes auftrate, 
beśteht nicht; dies zeigt sich besonders deutlich,wenn ein farbloses Carbinolderiv. 
durch Temp.-Erhohung in das farbige iibergeht. H a n t z s c h  (C. 1 9 2 2 . I. 266) hat 
daraus geschlossen, daB die farbigen u. farblosen Verbb. isomer sind, erstere sollen 
echte Carboniumsalze, letztere Pseudosalze, d. h. echte M ethanderiw . bzw. Ester 
sein. Aus dem opt. Befund geht jedoch m it Sicherheit nur hervor, daB die beiden 
Reihen konstitutiv  verschieden sein miissen. Alle farbigen D eriw . desselben Carbinols 
enthalten denselben, von dem der farblosen yerschiedenen Chromophor. Ob beide 
Reihen iiberhaupt isomer sind, ist nur durch das Mol.-Gew., nicht durch opt. Daten 
zu entscheiden. Die Losungsfarbe der farbigen D eriw . (abgesehen von Farbstoffsalzen) 
hangt stets ausgesprochen von Medium, Konz. u. Temp. ab. Die benutzten Lósungsmm. 
lassen sich nach steigender Farbigkeit der Lsgg. in  die Reihe A.-A.-Aceton-Nitrobenzol- 
Acetonitril-Campher-Chlf. ordnen. Im  iibrigen nim m t die Farbigkeit m it steigender 
Konz. u. steigender Temp. zu. Nacli W a l d e n  gibt das braunrote Triphe.nyhne.thyl- 
perchlorat in Aceton verd. farblose u. konz. braune Lsgg., ahnliches gilt beim 
Anisyldiphenylcarboniumperchlorat (Anisyl =  p-Methoxyphenyl). Die farbigen konz. 
Lsgg. dieser Perchlorate in Aceton u. Chlf. werden durch Abkiihlen m it fl. L uft farblos; 
die festen Salze werden bei dieser Temp. nur wenig heller. Die farblosen oder sehr 
schwach farbigen alkoh. Lsgg. mancher Perchlorate werden beim Erwarmen orange. 
Die farbigen Carboniumverbb. sind also energiereieher u. instabiler. — Bei den eigent- 
lichen Farbstoffsalzen der Rosanilin- u. Malachitgrunreihe waren derartige tlbergange 
von farblos in farbig durch Wechsel von Medium u. Temp. bisher n icht bekannt. Eine 
Umwandlung von Leukoverbb. in  Farbstoffsalze gelang hóchstens u. nur voriibergehend 
photochem., ruemals durch Anderung von Medium u. Tem p.; die Farbstoffsalze 1. sich 
niemals farblos, sondern stets m it derselben Farbę in verschiedenen Mcdien.Ob ein be- 
stimmtes Farbstoffsalz in Farbstoff- oder Leukoform stabil ist, hangt im allgemeinen 
wesentlich vom Amin, nur in  geringem MaBe vom K ation ab. Bei passender Wahl 
des Anions kónnen aber Farbstoffsalz u. Leukoverb. in  ihrer S tabilitat so weit ver- 
gleichbar werden, daB durch Erwarmen oder Wechsel des Mediums wechselseitige 
Umwandlung erfolgt. Bei den Aziden, Ferrocyaniden u. Rliodaniden des Malachit- 
grilns u. Kryslallvióletts is t neben der farbigen stets eine farblose Form naehzuweisen, 
die besonders in der Diaminoreihe, u. zwar in  der Reihenfolge Rhodanid- Ferrocyanid- 
Azid bestandig ist. Wird das Malachitgriinazid farblos oder m it einer geringen Menge 
griiner Form isoliert, so 1. es sich m it nur vom Losungsm. abhiingiger Farbę, u. zwar 
in A. intensiv blaugriin, in  Acetonitril blaugrun, in  Nitrobzl. smaragdgriin, in  Aceton 
hellblaugriin, in Chlf. u. Tetralin schwach griin, in  Bzl., A., Essigester, PAe. farblos, 
um  beim Abdunsten farblos auszukrystallisieren. Temp.-Erhohung Terstarkt die Farbę 
oder ru ft sie hervor. Das Verh. ist dem der gewóhnlichen Carboniumsalze analog, 
doch felilt jeder EinfluB der Konz. — Die photochem. Umwandlung von farblos in 
farbig kann hier nicht verfolgt werden, weil Malachitgriinazid u. Triphenylmethylazid 
im U ltraviolett in eigentiimlieher Weise umgewandelt werden. Die farblosen alkoh. 
Lsgg. werden bei Bestrahlung ziegelrot b is-braunro t u. werden leitend. Vielleicht 
bilden sich heterocycl., N-haltige Verbb. — Wie die Lsgg. der Azide, Ferrocyanide 
u. Rhodanide dieser Farbstoffe enthalten wohl auch die ihrer mineralsauren Salze 
ein Gleiehgewicht zwischen einer farblosen u. einer farbigen Form, worauf die inten- 
sivere Farbę der Malachitgrun-Schwermetallsalzkomplexe hinweist. Wenn dieses 
Gleichgewicht auch sehr weit nach der Farbstoffseite verschoben ist, so besteht doch 
immerhin nur ein gradueller Unterschied zwischen den Salzen der einzelnen Sauren. 
Eine Sonderstellung nehmen hier nur die typ. Leukoverbb., vor allem die Cyanidc 
ein, dereń Lsgg. nur durch Bestrahlen zu verandern sind. Obgleich die bei Zusatz 
von HgCN zu farblosen Malachitgriinazidlsgg. erhiiltlichen Farbstoffąuecksilber- 
cyanide [(H2N-C6H 4)3C . . . R]'[Hg(CN)3]' yollig bestandig sind u. sich n icht in die 
Leukoform ("H2N • CGIi,)3C• CN . . . Hg(CN)2 umlagern, sind sie aus den Leukocyaniden 
der Farbstoffe nicht ołrne Bestrahlung zu erhalten, die Lsgg. der Leukocyanide enthalten 
also kein Gleichgewicht. Ganz ahnliches gilt auch von den Cyaniden u. Aziden des 
Triphenylearbinols u. seiner M ethoxyderiw ., sie sind farblos u. Nichtelektrolyte, 
bleibcn es auch bei Zusatz von Schwermetallsalz, im Gegensatz zu den entsprechenden 
Trip.ryhnethylrhodaniden. Bei Bestrahlung liefert aber Triphenylacetonitril Carbinol 
u. HCN, Triphenylmethansulfonsaure Carbinol u. S 0 2, also Hydrolyseprodd. von 
Elektrolyten. Es ist anzunehmen, daB hier wie bei den Leukoverbb. der Farbstoffe
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das Lioht zunachst die Methanyerb. unter Einlagerung von Medium in einen Elektro- 
lyten umwandelt, der entweder hydrolysiert wird oder weiter m it konstitutiy  ver- 
schiedenen Formen ins Gleichgewicht kommt. D am it wurde der EinfluB des Mediums, 
die leichte Verschiebbarkeit des genannten Gleichgewichts u. die Sonderstellung der 
echten Leukoverbb. yerstandlich.

M o l.-G e w.-B e s t  s t. Die Cyanide des Triphenyl, Anisyldiphenyl-, Dianisyl- 
phenyl- u. Trianisylcarbinols zeigen in  ihren stets farblosen Lsgg. n. Mol.-Gew. (unter
sucht in  absol-.A. u. Chlf.). Weder fiir Dissoziation u. Solvolyse noch fur Assoziation 
liegen Anzeiehen vor. Innerhalb der MeBgenauigkeit ist daa Mol.-Gew. unabhangig 
von der Konz. Anders yerhalten sich die Rhodanide. Im  nicht dissoziierenden Chlf. 
sind sie monomolar, unabhangig vom Auftreten einer geringen Farbę; in A. zeigen sie 
60—75% des berechneten Mol.-Gew., wiederum unabhangig vom Auftreten geringer 
Farbung. Die Stoffe zeigen in  sd. A. keine Zers. Die Dissoziation ist elektrolyt., sio 
ist in  konz. Lsgg. geringer. Die Lsgg. zeigen im Gegensatz zu denen der Cyanide er- 
hebliches Leityermógen. Die in festem Zustand f a r b l o s e n ,  in  Lsg. schwach oder 
oder nicht gefiirbten Triphenylm ethanderiw . zeigen also stets ein einfaches bzw. ein 
auf elektrolyt. Dissoziation deutendes Mol.-Gew., im Gegensatz zu den f a r b i g e n  
Carboniumsalzen. H ier wurden die Perchlorate der metlioxylierten Triphenylcarbiuole 
untersucht. Die tiefgefarbten Lsgg. in  Chlf. zeigen yiel zu hohe, m it steigender Konz. 
wachsende Mol.-Geww., dasselbe Verh. zeigen die Lsgg. in Campher. Die orangefarbige 
Lsg. des Trianisylmethylperchlorats in Aceton enthalt dagegen einen stark  dissoziierten 
Elektrolyten, dessen Mol.-Gew. von der Konz. unabhangig ist. Aus kryoskop. u. 
ebullioskop. Messungen in  Nitrobzl. (dio k. Lsgg. der Perchlorate sind gelb bis orange, 
die h. Lsgg. tief dunkclrot) schłieBen Vff., daB auch hier die Zunahmo der Farbintensitat 
mit der Mol.-GróBe parallel geht. Die Mol.-Geww. der Perchlorate nahern sich den n. 
um so mchr, jo schwaclier die Lsgg. absorbieren.

L e i t f a h i g k e i t s m e s s u n g e n .  Im  Einklang m it den Mol.-Gew.-Bestst. 
sind die Cyanide u. Azide des Triphenylcarbinols u. der Methoxytriphenylcarbinole 
unter allen Umstanden Nichtelektrolyte. Dasselbe gilt von den Leukocyaniden der 
Di- u. Triaminotriphenylmethanfarbstoffe. Dagegen besitzt das Malachitgriinazid 
in absol. A. (blaugriin), kaum dagegen in Nitrobzl. (hellgrun) E lektrolytcharakter; 
dieser is t schwiicher ais der des Malachitgriinchlorids. Farbintensitat u. Leityermógen 
steigen bei Zusatz anion. Komplexbildner, z. B. Hg(CN)2, zur Nitrobenzollsg. des Azids. 
Eine Lsg. m it 2 Moll. Hg(CN)2 auf 1 Mol. Azid (tief dunkelgriin) zeigt ein Leitverm6gen, 
das langsam auf ca. %  yon dcm der iiquivalenten Chloridlsg. anwachst. Die Lsgg. des 
Malachitgrunchlorids enthalten z. T. noch undissoziierte Leukoform. — Das relatiye 
Leityermógen nim m t bei den untersuchten Verbb. in der Reihenfolge A., Aceton, 
Acetonitril, Nitrobzl. ab. — Die Ferrocyanide der Methoxytriphenylcarbinole sind in 
A. u. Acetonitril swl., die meist farblosen, hóchstens schwach gelben Lsgg. zeigen er- 
hebliches Leityermógen. Sie yerhalten sich analog den Rliodaniden, die ebenfalls 
keinen Parallelismus zwischen Farbę u. Leityermógen aufweisen. Die alkoh. Lsg. 
des Triphenybnethylrhodanids zeigt 2 Min. nach Herst. bei 25° nur ca. 7io des end- 
giiltigen Leitvermógens, es steigt in  1 Stde. auf die Hiilfte, in 24 Stdn. auf den End- 
wert. Die Monoanisylverb. stellt sich rascher ein, die Dianisylyerb. weist kein Zeit- 
phiinomen auf. Auch in  Aceton u. Acetonitril leiten die Rhodanide betrachtlich, 
die W erte sind infolgc der langsamen Einstellung bei Triphenyl- u. Anisyldiphenyl- 
rhodanid teilweise unsiclier. Durch Bestrahlung is t infolge Zers. keine raschere E in
stellung zu erreichen. Triphenylmethylrhodanid leitet auch in Nitrobzl. merldich. 
Bei Zusatz von Hg(CN)2 erreichen die Rhodanide Leitfiihigkeiten, die denen der besten 
Elelctrolyte gleiclikommen. Parallelismus zwischen Farbę u. Leityermógen bestcht 
auch hier nicht. Dieselbe Unabliangigkeit von Farbę u. Leityermógen zeigt sich bei 
den in  A., Aceton, Acetonitril u. Nitrobzl. eingehend untersuchten Perchloraten. Das 
Leityermógen des Trianisylcarboniumperchlorats ha t in  Nitrobzl. zwischen 5 u. 150° 
ganz ahnliche Temp.-Koeffizienten wie (C2H 5)4N J; wahrend aber die Farbo der Car- 
boniumsalzlsg. von orange- bis dunkelrot yertieft wird, bleibt der Temp.-Koeffizient 
n. — Die intensiy farbigen Carboniumsalzlsgg. enthalten einen starken, durch Auto- 
komplesbldg. unter Assoziation entstandenen tem iiren Elektrolyten, dessen meri- 
chinoides K ation durch Einlagerung von Medium entstanden ist. Die beobachteten 
Zeitphanomene sind ais langsame Einlagerung von Losungsm. in das K ation zu 
deuten. Solyolysen kommen jedenfalls fur die Erklarimg des Leityermógens der 
farblosen Lsgg. nicht in  Frage.
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T h e o r e t i s c h e s .  Nach den bisher festgestellten Tatsachen zerfallen die 
Triphenylm ethanderiw . Ar3C-X in 2 Klassen. In  der 1. ist die C-X-Bindung homoo- 
polar; diese Stoffe sind Nichtelektrolyte, liefern zumindest n icht nachweisbar Triaryl- 
methylionen. Neben Tetraphenylmethan, Triphenylathan usw. gehoren hierher die 
Cyanide, Azide, Sulfonsauren usw. In  der 2. Klasse is t die C-X-Bindung heteropolar. 
sie kann ionogen werden. Dies ist nach A. W e r n e r  nur durch Einlagerung vor 
Losungsm.- oder anderen Molekiilen moglich: [Ar3CX] -f  R  ^  [Ar3C . . . R ]‘ +  X ': 
die so entstandenen Elektrolyte sind opt. m it ihren Ausgangsstoffen _[Ar3CX] nich! 
ident., sie konnen farblos oder farbig sein. Ausgesprochene Earbe kann weiterhin durch 
strukturelle Veranderung des Kations, z. B. durch Umlagerung in  chinoide Eormer 
erfolgen. Ais Einlagerungsmolekul kann auch ein 2. Molekuł des E lektrolyten selbsf 
auftreten; cs entsteht dann ein merichinoides ło n  m it farbstoffartiger Absorption 
Diese Auffassung der Carboniumlialochromie laBt sich auch auf andere Farbstoffklasser 
ausdehnen. — Vff. polemisieren an mehreren Stellen gegen D i l t h e y  u. WiZINGEE 
(C. 1925. I. 2687. 1927. I I . 563. 1928. I. 2831).

P r a p a r a t i v e s .  Absol. A . W ird 24 Stdn. im geschlossenen Kupferkesse' 
m it CaO auf 100° erhitzt, dest., 24 Stdn. m it CaO unter RuckfluB gekocht u. dest. 
K p -705 78,50° (korr.). Leitvermógen 2,2—2,6-10-7. — Aceton aus der Bisulfitverb. 
wird. 8 Tage iiber Na2SOj getrocknet, mehrfach fraktioniert. Leitvermógen 2,4—2,7 ■ 
10-7. Acetonilril, mehrfach iiber P 20 5 dest. Leitvermogen 4—5 -10~7. Nitrobenzol. 
dest., K p .16 93—95°, durch Ausfrieren weiter gereinigt. Leitvermógen 0,7— 1,4-10~7 
Ghlf., wiederholt m it konz. H,SO., geschiittelt, m it verd. Sodalsg. u. W. gewaschen. 
iiber K 2C03 getrocknet u. fraktioniert, iiber K 2C 03 aufbewahrt. — Tetraatliylammonmm- 
jodid. Aus Triathylam in u. C2H5J .  — Tri-p-anisylmethan. Man laBt es aus der Lsg. in 
wenig Eg. im Dunkeln in offener Schale krystaliisieren, bis es in A. m it starker HCl 
keine Gelbfarbung mehr gibt. F . 49°. G ibt m it reiner H ,S 0 4 Rotfarbung, ob auch reinstc 
P raparate diese Eig. zeigen, is t nicht entschieden. I s t  besonders im Licht stark  oxy- 
dabel. — Tri-p-anisylcarbinol. Bei der Darst. ist richtige Dosierung des P b 0 2 (4/ ; 
bis 3/2 Mol.) wesentlich. F . 82°. Ais Nebenprod. en tsteht p,p'-Dimethoxybenzop}ienon.
—  Analyse von PbO„: 0,5 g P b 0 2, 1,2 g K J  u. 10 g CH3C 02Na werden gemengt u. mit 
30 ccm 10%ig. Essigsiiure auf ca. 30° erwiirmt, das freigemachte Jod  m it N a2S20j 
sofort weggenommen. Das Peroxyd 1. sich rasch, Pb J 2 fiiiIt nicht aus. Gute Resultate.
— Di-p-anisylphenylmethan. Darst. im wesentlichen nach F e u e r s t e i n  u . L ip i 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 35 [1902], 3253). F . 99— 100° (aus A.). —  Di-p-anisylphenyl- 
carbinol. Aus dem Methan u. P b 0 2 in Eg. p-Anisyldiphenylcarbinol. Aus Anissaure- 
methylestcr u. CjHjMgBr. — Anissaure aus Anisól m it C r03-Gemisch; man mafiigt 
die Rk. durch Kiihlen m it W., bei zu langsamer Oxydation entsteht Anisaldehyd, 
bei zu rascher wird die Anissaure zerstórt. F . 184°. Melhylester, F . 49—49,5° aus 
Methanol. — Tri-p-anisylmethylperchlorat. Carminrote Krystalle aus A., F . 193°. — Bi- 
p-anisylphenylmethylperchlorat. Aus dem Carbinol m it Aeetanhydrid u. HCIO.,. F . 210°. 
G om berg  u . C one (L ieb ig s Ann. 370 [1909]. 192) geben 113—114° an; wahr
scheinlich Druckfehler. — p-Anisyldiphenylmethylperchlorat. F . 191° (aus ankydrid- 
haltigem Eg.). — Triphenylmethylpcrclilorat. Aus dem Carbinol in w. Aeetanhydrid 
m it einer Lsg. von 70%ig. HCIO., in w. Aeetanhydrid (Vorsichtl). Braungelbe bis 
dunkelbraune Krystalle. F . 150°. Die von G om berg  u . C one (1. c.) beschriebenen
2 Formen waren nicht zu isolieren. — Tri-p-anisylacelonitril. F . 128°. — Di-p-anisyl- 
phenylacetonitril. Aus Benzoyleyanid, Anisol u. A1C13. F . 95°. — Benzoylcyanid aus 
PAe. (Kp. 60—90°) m it F . 33—34°; K p.1G 95— 96°. — p-Anisyldiphenylacetonitril 
konnte nach V o r l a n d e r ,  v. d . M e rw e  u . v. B o b e c k e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 44. 
2474 [1911]) nicht erhalten werden. Bldg. aus Anisyldiphenylmethylchlorid u. 
Hg(CN), bei 150°. K rystalline M. aus Eg. F . 117— 118°. Mit konz. H 2SO,, hochstens 
schwach gelb. Das P raparat von V o r l a n d e r  u . M itarbeitern hatte  F . 137° u. gab 
m it HoSO^ Violettfarbung. — Tri-p-anisylmethylrhodanid. N icht rein erhalten. Aus 
dem Carbinol u. HCNS oder aus dem Chlorid oder Perclilorat u. KCNS gelber bis oranger 
Sirup. — Di-p-anisylphemjlmethylrhodanid. Aus dem Perclilorat in  Chlf. m it KCNS. 
Farblose Krystalle aus Chlf. durch absol. A. F . 112°. Die Sehmelze ist gelb. LI. (schwach 
gelblich) in  Chlf., bei hóherer Temp. gelb; zwl. (farblos) in  k. A., die h. Lsg. ist schwach 
gefiirbt. — p-Anisyldiphenylmetliylrliodanid. K rystalle aus Eg. F . 72°. — Triphenyl- 
methylrhodanid. Aus frisch bereitetem Perclilorat. F . 137°. — Triphenylmethyl- 
cliromat. F . 145°. Sehr unbestandig. Die gelben Lsgg. in organ. Fil. zers. sich ziemlich 
rasch. — Triphenylmethylazid. Aus dem Perchlorat in Chlf. u. NaN3. Krystalle.
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F. 65. — Trianisylmethylazid. F. 74° (nicht vollig rein). Malachitgriinazid. Aus Mala- 
chitgriinchlorid in  W. u. NaNO, unter Durchscliutteln m it Bzl. Farblose oder ober- 
flacfilich mattgriine Krystalle. F . 11S—119°. Wl. in  k., leiekter in  b. W., beim Kocken 
Hydrolyse unter Carbinolabscheidung. LI. in  organ. M itteln auBer in  tiefsd. PAe. 
Brillantgriin verhalt sieli wie Malacłiitgriin. Krystallviolett u. Pararosanilin geben Azide, 
deren farblose Formen unstabiler, wenn auch in kleinen Mengen isolierbar sind. Die 
farblosen Lsgg. von Triphenylmetliylazid in  A. u. von Malachitgriinazid in  Bzl. farben 
sich im Q,uarzultraviolett ziegelrot bis braunrot; das Leitverm6gen in  A. nim m t bis 
zu einem Grenzwert zu. Malachitgriinazid zeigt diese Rk. schon im Glasrohr. — Tri- 
p-anisylmethylferrocyanid [(CH3O-C6H 4)3C]4[Fe(CN)0]. Aus dem Perchlorat in  Chlf. 
u. K4FeCN6. Mattgelblich. Entha.lt etwas Chlf. F . 230° (Zers.). — Di-p-anisylphenyl- 
methylferrocyanid. Farblos, enthalt lufttrocken 1 CHC13. — Anistjldiphenylmethyl- 
ferrocyanid. Farblos. E n tha lt 2 CHC13. F . 238° (Zers.). — Triphenylmethylferro- 
cyanid. Farblos, m it 2 CHC13. F. 280°. Die Ferrocyanide sind unl. in  W., 11. in Tetralin, 
sil. in Chlf., sonst wl. — Schiittelt m an eine wss. Lsg. von Malachitgriinclilorid u. 
K 4Fe(CN)s m it PAe. (Kp. 60— 80°) aus, so hinterbleibt beim Abdampfen des PAe. 
eine geringe Menge farbloses Malachitgriinferrocyanid, das m it A. tiefblaugrun wird.
— p-Dimethylaminobenzalaceton. Scheint in 2 Formen zu existieren. Die an der 
L uft heller werdenden rotorangen bis ziegelroten Krystalle aus der bichromatroten 
Lsg. in  A. (F. 128°) liefern aus sd. Lg. (gelbe Lsg.) gelborange Blattchen (F. luft
trocken 128—129°), aus sd. W. fcine hellgelbe Blattchen, F . 135°. Zl. in  W., Eg. 1. 
m it dunkelroter Farbę, die Lsg. g ibt im Vakuum iiber KOH rotbraune K rusten, F. 121°, 
die durch W. wieder in die helle, hochschm. Form iibergehen. Die helle Form wird durch 
Bestrahlen tiefer farbig. Die F.-Angabe 232—235° (S a c h s  u .  L e v i n , Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 85 [1902]. 3575) ist (wohl durch Druckfehler) ca. 100° zu hoch; vgl. R u p e  u. 
S i e b e l , C. 1906. I I .  1324. Phenylhydrazon, goldglanzende B lattchen aus A., F . 164,5°; 
anscheinend existiert eine tieferschm., dunklere Form. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 
1463—91. Groningen, Univ.) OSTERTAG.

James B. Conant und Newell BI. Bigelow, Di-iert.-butyltetraphenylathan. (Vgl. 
C. 1926. I I . 894.) Beim Studium der Dialkyldixanthyle war gefunden worden, daC 
sek. Alkylgruppen die Dissoziation in freie Radikale befórdem. Dio engen Beziehungen 
zwischen Dixanthyl u. Tetraphenylathan lieBen erwarten, daB sek. u. tert. Gruppen 
in diesem KW-stoff zu dissoziierenden Yerbb. fiihren wurden. Ober Di-tert.-butyl- 
tetraphenylathan, das SCHLENK (L lE B IG s Ann. 394 [1912]. 201) durch Einw. von 
mol. Ag auf (C0H5)„CC4H9G'l erhielt, gibt er an, daB dieser KW-stoff keine Disso- 
ziationsfahigkeit besitzt. Die Id en tita t der Verb. von S c h l e n k  is t aber fraglich; 
tert. Bidyldiphenylchlormethan (I) erleidet leicht Umlagerung, so daB es notwendig 
erscheint, Reagenzien zu benutzen, die das Chloratom rasch bei Zimmertemp. entfernen. 
40%ig. Na-Amalgam oder ein groBer OberschuB an Na-K-Legierung waren wirksam. 
Wird eine 20°/0ig. Lsg. des Chlorids vom F. 71—72° in  trockenem A. u. N„-Atm. m it 
einem dieser Reagenzien bei 0—10° geschiittelt, so t r i t t  Rk. ein, u. ein rotes Metall- 
deriv. II wird gebildet. Beim Behandeln m it CO, liefert es eine Saure III. II kann zum 
entsprechenden Athan durch Behandeln m it Tetramethylathylendibromid umgewandelt 
werden. Die erhaltene Verb. ist sehr empfindlich gegen Sauerstoff. Es ist IV. Wird 
eine ath. Lsg. von IV m it 40°/oig. Na-Amalgam geschiittelt, so entsteht ein rotes Metall- 
deriv., das m it CO, III liefert:

I  (Gy-I^CClCtCHOa--------------- >- I I  (C0H5)aC-C(CII3)3
(CHs)4C2Br2 Na I

j /  y C 0 2
(C0H6)2CC(CH3)3 (CgH5)sCC(CH3)3
(C„lTr,),CC(CH3);t Ć02H

W ird das isomere Chlorid (CGH 5)2C(CH3)-CC1(CH3)2 vom F. 103—106°, welches, 
wie B a t e m a n  u . M a r y e l  (C. 1928. I .  343) zeigten, S c h l e n k  verwendete, m it Na-K- 
Legierung in  A. geschiittelt, so ergibt sich ein ganz anderes Metallderiv. Beide, das 
hochschmelzende Chlorid u. der entsprechende ungesiitt. KW-stoff (Diphenyl-3,3- 
methyl-2-buten-l) bilden dieselbe rote K-Verb. Beim Behandeln m it CO, ergibt sich 
eine Saure m it gleicher Zus. wie III, aber ganz anderen Eigg. (F. 217°). Ein amorpher 
yj-Nitrobenzylester zeigte ein Mol.-Gew., das doppelt so groB ais das Mol.-Gew. des 
entsprechenden Esters von III war. Die Saure hat daher die Formel C3GH 400 4. Bei 
Behandlung m it Tetramethylathylendibromid oder Hg-Chlorid entstand ein gegen 0 2
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nicht empfindliches Ol. Bei Einw. von K-Na-Legierung regenerierte dieses Ol die rote
Metallverb., die m it C 02 wiederum die Saure F. 217° lieferte. Das Metallderiv., das 
Tom hochschmelzenden Chlorid oder ungesatt. KW-stoff gebildet wird, differiert in 
seiner Farbę u. seinen Rkk. von II. W ird eine ungeniigende Menge Na-K-Legierung 
bei der Herst. von K-tert.-Butyldiphenylm ethyl verwendet, so wird die Ausbeute er- 
niedrigt u. ca. 1/2 des Chlorids wird in  einen isomeren KW-stoff verwandelt, der gegen
0 2 nicht empfindlich is t u. m it Na-K-Legierung nicht reagiert. Die Benutzung von 
40%ig. Na-Amalgam vermeidet seine Bldg. u. ist daher vorzuziehen. IV ahnelt in 
seinen Eigg. Dibenzyldixanthyl. Bei 20° absorbiert es in Brombenzol die theoret. 
Menge 0 2 in 4 M in.; es konnte aber kein Peroxyd isoliert werden. Es reagiert bei 20° 
m it 40°/0ig. Na-Amalgam in Bzl. u. A., aber nicht m it l% ig . Amalgam in A. Selbst 
seine verd. Lsgg. sind nur sehr schwaeh bei 25° gefarbt. Eine 0,05-mol. Lsg. wird beim 
Erwarmen auf 50° citronengelb; beim Abkiihlen verblaBt die Farbę. Bei 100° wird die 
Farbę tiefer, andert sich aber nicht mehr bei Steigerung der Temp. auf 130°. Wird 
eine Lsg. einige Zeit auf 100° oder hóher erhitzt, so wird die Farbę orangegelb u. ver- 
blaBt nicht mehr beim Abkiihlen. Diese Zers. wurde durch Mol.-Gew.-Best. studiert. 
6 Min. Erhitzung auf 100° (5%ig- Lsg.) geniigte, um das scheinbare Mol.-Gew. von 
390 auf 266 zu erniedrigen u. nacli 12  Min. wurde der W ert 227 erreicht, wahrend der 
theoret. W ert fiir Tollstiindige Spaltung 223 ist; weiteres Erhitzen war ohne Wrkg. 
Die Prodd. der Warmezers. konnten nicht isoliert u. identifiziert werden. E in Ver- 
gleich dieser Tatsachen m it dem Verhalten von Hexaphenylathan zeigt, daB die tert.- 
Butylgruppe etwas weniger wirksam ais die Phenylgruppe hinsichtlich der Befórderung 
der Dissoziation ist.

V e r  s u c h e. teri.-Butyldiplienylclilorm&tlian. Aus tert.-Biityldiphenylcarbinol u. 
Thionylchlorid. F . 71°. — tert.-Butyldiphenylessigsaure, CI8H 20O2. Durch Behandeln 
vorst. Verb. m it 40%ig- Na-Amalgam u. Einw. von C02 auf das Metallderiv. F. 160°. 
p-Nitrobenzylester, O^H^O^N. F . 77°. — Li-tert.-butyltetraphenylulhan, C31H3S. F. 138 
bis 141°, aus A. +  PAe. in  N2-Atm. F. in Luft 40—50°. — isom. KW -sloff C3iH3S. Aus 
4*/2 g I  in 40 ccm A. beim Schiitteln m it 2 g Na-K-Legierung wahrend 24 Stdn. u. Ein- 
leiten von C02 neben tert.-Butyldiphenylessigsaure. F . 145°, aus A. u. A. Reagiert 
n icht m it 0 2 oder Na-K-Legierung. — Diphenyllrimethylchlorathan. Darst. aus 3,3- 
Diphenyl-2-methylbuten-l u. HC1. Liefert in 20°/o ath. Lsg. beim Schiitteln m it Na-K- 
Legierung eine dunkelrote K-Verb., die bei Einw. von C 02 eine Saure GsaHi0OĄ vom 
F. 214—224° unter Zers. (mit einem p-Nitróbenzylester, C50H 48OsN2) liefert. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 50. 2041—49. Cambridge [Mass.], Univ.) K i n d SCHER.

R. Freas und E. A. Provine, Eine neue Mełhode zur Darstellung von Plienól- 
sulfonphihalein und Bromsulfonphthalein. Die Rk. verlauft vermutlich folgender
maBen:

W ird Saccharin m it Phenol in Ggw. von H 2S 0 4 erhitzt, so entsteht Phenolrot. 
Hohe Tempp. bis zu 180° geben einen Farbstoff in  guter Ausbeute, aber von sehr 
dunkler Beschaffenheit, der aus der Lsg. schwer ausscheidbar ist. Es scheint, daB 
steigende Tempp. die Ausbeute allmahlich erhóhen, jedoch zu einer Verschleehterung 
des Prod. fiihren. Die maximale Temp., die ein gutes Prod. liefert, ist 125°. Bei dieser 
Temp. geben 10 g Saccharin m it Phenol im Mol.-Verhaltnis 1: 4,9 u. H 2S 0 4 im Ver- 
haltnis 1: 3,9 bei einer Erhitzungsdauer von 48 Stdn. die be3ten  Ausbeuten. Bei der 
Priifung einer Reihe von Metallsulfaten auf einen event. kataljrt. EinfluB auf die Rk. 
konnten keine positiven Ergebnisse erhalten werden. Da bei Yerwendung von H 2S0..

(NH4)2S 0 4

OH OH
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immer die Gcfahr der Sulfonierung vorliegt, sofern nicht die Temp. niedrig gehalten 
wird, wurden Verss. m it anderen Kondensationsmitteln angestellt, die aber nicht zum 
Erfolge fiihrten. Die Uberfuhrung des Phenolrots in Teirabromphenolsulfonphthalein 
(Bromplienolblau) gelingt durch Behandeln von 5 g  Phenolrot in 100 ccm absol. A. m it 
der borechneten Menge Brom unter Kiihlen. (Journ. Amer. chcm. Soc. 50. 2014— 17. 
Baton Rouge, Louisiana, Univ.) KiNDSCHER.

Eduard Hertel und Jakob van Cleef, Uber Komplex-Iso>nerie und Komplex- 
Salz-Isomerie. In  friiheren Arbeiten (C. 1924. I I . 2025. 1927. I. 1465) wurde iiber die 
Existenz von Verbb. berichtet, die zwei yerschiedenen Klassen yon Mol.-Verbb. an- 
gehóren; z. B. liefertc 2,6-Dinitrophenolmit 4-Brom-l-naphthylamin eine gelbe (E. 91,5°) 
u. eine rote (F. 68°) Mol.-Verb. von gleieher Zus. (1: 1). Naeh L e v i  (C. 1925. I. 333) 
sind die Róntgenogramme von gelbem u. rotem  HgO innerhalb der Vers.-Fehler ident. 
Es erschien daher interessant, die beiden obigen komplexisomeren Mol.-Verbb. darauf- 
h in zu untersuchen, ob sie sich ebenso verhalten oder ob ihre Gitter yerschieden sind. 
In  derselben Kammer aufgenommene D EBY E-SCH ERRER-D iagram m e der beiden Formen 
weisen so grofie Unterschiede in den Interferenzkreisen auf, daB die K rystallgitter 
sicher prinzipiell yerschieden sind. — Nachdem Komplexisomerie bei zahlreichen 
Systemen aus Polynitrophenolen u. prim aren aromat. Aminen naohgewiesen war, 
wurde untersucht, ob bei Systemen aus aromat. Polynitroathern u. te rt. aromat. 
Aminen ahnliche Fiille auftreten. Lost man 2,4,6-Trinitroanisol (F. 63°) in Dimethyl- 
anilin, so entsteht eine tiefrote FI., aus der beim Abkiihlen unbestandige rote Nadeln 
auskrystallisieren. Beim Erwarmen wird die Lsg. immer heller, bei kurzem Auf- 
koehen gelb; nun krystallisieren beim Abkiihlen gelbe Nadeln von Trimethylphenyl- 
ammoniumpilcrat (F. 121— 122°), das auch aus C6H S-N(CH3)3J  (F. 217°) u. Silber- 
p ikrat erhalten wird. Beim Auflósen von 2,4,6-Trinitroanisol in JDimethyl-a.-naphthyl- 
amin erhiilt man eine tiefrote Lsg., aus der beim Abkiihlen Trinitroanisol krystallisiert. 
Die gesuchten Isomeren wurden endlieh aus Dimethyl-fi-naplithylamin (F. 45°) u. 2,4,6- 
Trinitroanisol erhalten. Die tiefrote Lsg. der Komponenten in  60° u. absol. A. g ibt beim 
Abkiihlen unter 0° tief dunkelrote Nadeln yon lebhaftem Oberflachenglanz, F . 68 
bis 69°, aus A. unverilndert krystallisierbar, Konst. ist die einer Mol.-Verb. CH30  • 
CeH 2(N 02)3 . . . C10H 7-N(CH3)2. E rh itzt man die tiefrote Schmelze weiter, so e rs ta rrt 
sie yon 77—120° allmahlich wieder zu einem gelben Krystallbrei. Der entstandene 
gelbe Kórper sehm. bei 190° (Zers.) u. ist ident. m it dem aus C10H7N(CH3)3 J  u. Silber- 
p ikrat erhaltenen Trimethyl-ji-naphthylammo7iiumpikrat, C10H 7-N(CH3)3-O-C6H 2(NO2)3. 
Die rote Mol.-Verb. (F. 68—69°) gibt tieffarbige, das gelbe Trimethylnaplithyl- 
ammouiumpikrat gelbe Lsgg. Es ist unmóglieh, aus der gelben Verb. die rote wieder- 
zugewinnen. Da die gelbe Verb. durch Anlagerung der Methylgruppe des Trinitro- 
anisols an den N  des Dimethyl-/?-naphthylamins entsteht u. nicht mehr ais Mol.-Verb. 
aufgefaBt werden kann, darf diese neue Isomerie nicht mehr ais Komplexisomerie 
(nach H e r t e l ) gelten. Sie wird ais Komplex-Salz-Isomerie bezeichnet, weil das 
eine Isomere eine echte Mol.-Verb., das andere ein Salz (ąuaternares Ammonium- 
salz) ist. Der prinzipielle Unterschied zwischen Komplexisomerie u. Komplex-Salz- 
Isomerie besteht vor allem darin, daB bei ersterer die gelben Isomeren in Schmelzen 
u. Lsgg. teilweise in  die Komponenten dissoziieren, wahrend bei der Komplex-Salz- 
Isomerie die gelben Isomeren nicht in  die Komponenten zerfallen kónnen; vgl. die 
Zustandsdiagramme der beiden tj^p. Systeme 4-Brom-l-naphthylamin +  2,6-Dinilro- 
phenol u. 2,4,6-Trinitroanisol +  Dimethyl-fl-naphthylamin im  Original. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 61. 1545— 49. Bonn, Univ.) OSTERTAG.

Egon Bretscher, H. Gordon Rule und John Spence, Oplische AM iwtat und 
Polaritdt substituierender Gruppen. IX . Mentliylester der Methoxynaphthoesauren und 
Biphcnyl-2-carbonsduren. (V III. ygl. C. 1928. II. 652.) Die Mentliylester der 2-, 4-,
5- u. 8-Methoxy-l-naphthoesdure wurden neu hergestellt, die Herst. des unsubstituierten
1-Naphihoats u. der 1- u. 3-Metlioxy-2-naphthoate wiederholt. Zum Vergleich wurden 
die Mentliylester der Diphenyl- u. 2 -Methoxydiphenyl-2-carbonsduren hergestellt. Auf- 
fallend ist die iiberraschend starkę Triboluminescenz der 3-Methoxy-2-naphthoesaure- 
u. 8-Methoxy-l-naphthoesaurementhylester, die beim Verreiben im Morser bei Tages- 
hcht ein helles yiolettes Leuehten geben. Messungen der Drehung ergaben: In  jeder, 
zur Carboxylgruppe benaehbarten Stellung yerringert die Methoxygruppe die Drehung 
der 1- u. 2-Naphthoate, im Falle der 2-Methoxy-l-naphthoesaure tr i t t  sogar Umdrehung 
des Vorzeichens ein. Tn der 4-Methoxy-l-naphthoesaure yergróBert der p-Substituent 
die Drehung, in  der 5-Stellung h a t er keinen oder nur geringen EinfluB. Eine Methoxyl-
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gruppe in  peri-Stellung verringerfc ebenfalls die Rotation, woraus fiir den in Frage kom- 
menden ortho-Effekt eine Wrkg. durch den Raum folgt. Eine Phenylgruppe in  2-Stellung 
eines Menthylbenzoats yerringert die Drehung, eine 2-Methoxyphenylgruppe steigert sie.

V e r  s u c h e. Die Ester wurden aus Menthol, P3Tidin u. dem Saurechlorid in
Bzl. hergestellt. Neu: 2-Metlioxy-l-naphtJioesaurementhylesler, C„,H,s0 3, aus Lg. F. 122 
bis 123°. 4-Meihoxy-l-naphłkoesduremenlhylesier, C22H 280 3, aus Lg. F . 114—115°.
Aus 1,8-Naphthollaeton m it Dimethylsulfat S-Mcthoxy-l-n(tphthoesaure?nelhylester, 
C 13H ,20 3, aus PAe. F . 51—52°, freie Śaure, C12H 10O3, aus Bzl. F . 162—163° (korr.). 
Durcli Vercsterung m it HC1 ais Katalysator der Menthylester, C22H 2s0 3, aus PAe. F. 96 
bis 96,5°. 5-Methoxy-l-naplithoesaurementhylester, C22H 2S0 3, aus Methylalkohol F . 90,3°. 
Diphenyl-2-carbonsauremenłhylester, C2,H ^ 0 2, K p .0l4 175°. 2 '-Methoxydiphenyl-2-car- 
bonsaurementhylesler, C24H30O3, K p .0l3 171—173°. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 8 . 
1493—1504. Edinburg, Univ.) T a u b e .

W. Schlenk und Ernst Bergmann, Forschungen au f dem Gebiete der alkali-orga- 
■nischen Verbindungen. II . Neuartige Erkennlnisse au f dem Gebiete der Stereocliemie des 
Kolilenstoffs. (I. vgl. C. 1 9 2 8 . II. 654.) V e r s s .  ii b e r A l l c a l i  a d d i t i o n  a n  k o n - 
j u g i e r t e D o p p e l b i n d u n g e n  i n  o f f e n e n K e t t e n .  In  1,4-Di- u. 1,1,4,4- 
Tetraphenylbutadien erfolgt Na-Addition in  1,4-Stellung u. bei der Hydrolyse wird 
der entsprechende KW-stoff erhalten. Das so erhaltene l,4-Diphenylbułen-2 erwies 
sich ais nicht ident. m it dem bisher bekannten festen l,4-Diphenylbuten-2, es steht 
zu diesein in  cis-trans-Isomerie. Das erhaltene l,l,4,4-Tetraphenylbuten-2 ist jedoch 
ident. m it dem durch Red. des Tetraphenylbutadiens mittels Na-Amalgam u. A. ge- 
wonnenen. Das Stereoisomere hierzu entstand durch Einw. von Na auf Bis-[diphenyl- 
vinyl]-quecksilber u. nachfolgende Hydrolyse. Es zeigt sich also, daB Alkalimetall- 
addition an einen ungesiitt. KW-stoff u. darauffolgende Hydrolyse zu einem anderen 
Dihydrokórper fuhren kann ais die direkte Red. des ungesiitt. KW-stoffs nach den 
iiblichen Methoden.

V e r  s u c li e. Irans-irans-DiplienyTbuiadien (m itbearbeitet von Johannes Appen- 
rodt) gibt m it Na einen dunkelbraun violetten Schlamm, daraus m it A. 1,4-Diphenyl- 
buten-2, C]6H ,6, K p .13 176°; m it C02 l,4-Diphenylbutcn-2-dicarbonsaure-l,4, C18H le0 4, 
Nadeln aus Eg., F . 220°. Mit Hg oder trockner Luft wurde das Ausgangsmaterial 
zuriickerkalten. — Die ath. Lsg. yon 1,1,4,4-TelraphenyIbuładien wurde m it Na dunkel 
blauviolett. l,l,4,4-Tetraphenylbuten-2, C2aH 24, B lattchen aus Bzn., F . 140,5°, mit 
Na u. sd. Amylalkohol Tetraphenylbutan. l,l,4,4-Tetraphenylbuten-2-dicarbonsdure-l,4, 
C30H 24O4, Tiifelchen, F. 262°, Dimethylesłer, F. 148—148,5°. Das Additionsprod. 
gibt m it CH3J  u . Hg Tetraphenylbutadien zuriick. 1,1,4,4-Tetraphenylbutadien 
liefert in A. m it Na-Amalgam l,l,4,4-Tetraphenylbuten-2, F . 141°. — Bis-[f},(i-di- 
ph6nylvinyl]-quecksilber (bearbeitet von Eugen Muller) aus Diphenylvinylbromid 
iiber die Grignardverb. durch Extraktion m it HgBr2, C28H 22Hg, F. 140,5°, liefert m it 
Na ein braunviolettes Prod., daraus m it C02 l,l,4,4-Telraphenylbulen-2-dicarbonsaure- 
1,4, F . 261°, m it A. l,l,4,4-Tetraplienylbułen-2, F . 123—124°, Tafeln aus Bzn.

t ) b e r  s t e r i s c h e  Y e r s c h i e d e n h e i t o n  b e i  d e r  A d d i t i o n  v o n  
N a t r i u m  u. L i t l i i u  m.  E r f a l i r u n g e n  b e i  A l k a l i a d d i t i o n  a n  
c i s - t r a n s - I s o m e r e .  U b e r  d i e  I C o n s t .  d e r  A l k a l i a d d i t i o n s -  
p  r  o d d. Wenn ein ungesiitt. KW-stoff zu riiumlich yerschiedener Absiittigung seiner 
Doppelbindungen (oder seines Systems von Doppelbindungen) die Móglichkeit besitzt, 
so erfolgt in den bisher untersuchten Fallen auch die Addition von N a u. Li unter- 
schiedlich, d. h. so, daB falls 2 Na-Atome die cis-cis-Stellung aufsuchen, unter sonst 
gleichen Beclingungen Addition von Li in eis-trans-Stellung geschieht — oder um- 
gekehrt. So entsteht z. B. aus dem Na-Additionsprod. von Stilben m it C 02 meso- 
Diphenylbernsłeinsaure, aus dem entsprechenden Li-Additionsprod. die rac. Diphenyl- 
bernsieinsdure. Die aus der Na-Additionsverb. des symm. Diphenyldimethyldlhylens 
entstehende Dicarbonsaure ist nicht ident. m it der aus der Li-Verb. entstehenden. 
Beim symm. Diphenyldibiphenylalhylen sind die beiden alkaliorgan. Verbb. yerschieden 
gefiirbt. DaB bei der Hydrolyse der ster. Yerschiedenen Na- u. Li-Additionsverbb. 
nicht jeweils 2 raumisomere Athane entstehen, wird durch die Annahme erkliirt, daB 
im Gegensatz zur Rk. m it CO, die Umsetzung m it W. iiber eine Phase fiihrt, in welcher 
der Moleldilrest ais freies Radikal besteht u. in diesem Zustand Bindungsverschiebungen 
leicht Yornehmen kann. Weiter wurde festgestellt, daB Alkalimetall cis-trans-isomere 
KW-stoffe iiberraschend stark  zur Umlagerung in  die stabilere der beiden Formen 
Y eranlaB t, u. daB diese Umlagerung schneller yerliiuft ais die Alkaliaddition. Metali. K
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•wird ster. ebenso addiert wio Na. Die Herausnahme des Alkalimetalls — gleichgiiltig 
ob N a oder Li — aus den Additionsprodd. durch Hg fiihrt stets nur zu der stabilea 
Konfiguration des ungesatt. KW-stoffs.

V e r s u c h e .  Leitfahigkeitsmessungen an den Na-Verbb. von Dibiphenyldłhen 
u. l,5-Dip]ienyl-3-benzhydrylidenpenladien-l,4 zeigen, daB die intensiver farbige Lsg. 
des 2. Prod. ein etwa 20-mal so groBes Leitvcrmógen wie die weniger intensiv gefiirbte 
Lsg. des 1. Prod. besitzt. — Reines Stilben wird durch Li-Addition an Isostilben u. 
Herausnahme des Metalls durch Hg dargestellt. Die schon friiher (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 47 [1914], 473) aus Stilbendinatrium u. C02 erhaltene meso-Diplienylbemsteinsdure 
0 1GH 140., wurde je tzt in gróBercn Mcngen erhalten, F. 229—230° (Zers.); Dimetliyl- 
esler, C,8H 180.i, Nadeln aus Propylalkohol, F. 219°. Mit Hg wurde aus dem Additions- 
prod. Stilben zuriickerlialten. Das rotbraune Prod. der Einw. von Li auf Stilben liefert 
m it A. Dibenzyl, m it Hg Stilben, m it C02 rac. Diplienylbemsteinsaure vom F. 241°, 
Dimethylester, Prismen die bei 169° triib werden, bei 191° klar schmelzen. Mit K  wurde 
wie m itN a meso-Diphenylbernsteinsauro erhalten. — Isostilben, durch katalyt. Hydrierung 
von Tolan m it Pd-B aS04 in A. dargest., gibt mit Li in A. sofort eino tiefrotbrauno 
Lsg., daraus m it A. auBerordentlieh reines Stilben, F. 125°, m it C02 rac. Diphenylbern- 
steinsiiure. Auch m it Na werden aus Isostilben infolge der raschen Umlagerung dieselben • 
Prodd. erhalten wie aus Stilben. — symm. Diplienyldimethyldthylen, F. 105°, liefert 
beim Kochen in Eg. m it Pd-B aS04 im H„-Strom fi,y-Diphenylbxitan, F. 123—125°, 
dasselbe Prod. entstand bei der Hydrolyse des Na-Additionsprod., m it C02 symm. 
Diphenyldimethylbemsteinsdure, F. >  296°; m it A. aus dem Li-Additionsprod. derselbe 
KW-stoff, m it Ć02 die isomere symm. Diphe?iyldimethylbemsleinsaure, rhomb. Prismen 
aus Eg., F. 296°, Zers., m it Hg das Ausgangsprod. zuriick. — Die beiden cis-trans- 
isomeren symm. Diphcnyldibiphenylathykne, C38H 28, wurden durch Behandlung des 
Chlorids des Phenylbiphenylketons mitKupferbronze dargestellt, das lióher schmelzende 
Athylen ist unl. in  absol. A., Nadeln aus Dioxan +  Eg., F. 255°, das niedriger schmelzende 
Athylen schmilzt bei 218°. Beide liefern m it Na u. Li bei der nachfolgenden Umsetzung 
m it A. symm. Diphenyldibiphenyldthan, C38H30, aus Xylol Blattchen, F . 247°, u. die 
slereoisomere Verb., Wiirfel oder Prismen aus Eg., F . 205—206°. — p,p'-Dimethoxy- 
isostilbcn, C10H l6O2 durch katalyt. Hydrierung von p,p'-Dimethoxytolan (neben Di- 
me.thoxydibe.nzyl, C10H 18O2, F. 123°) aus PAe. Oktaeder vom F. 37°, gelit beim Er- 
hitzen in Dimethoxyslilben, F. 212—213° iiber. Letzteres wird durch aufeinanderfolgende 
Einw. von Li u. Hg auf die ath. Lsg. von p,p'-Dimethoxyisostilben dargestellt.

R i n g n e i g u n g  i n  a r o m a t .  R i n g s y s t e m o n .  Bei der Addition von 
Na an 1,1,3-Triphenylinden  (I) u. darauffolgender Hydrolyse des Rk.-Prod. (II) 
wurde 1,1,3-Triphenyldihydroinden (III) gewonnen. Diese Vcrb. war nicht ident. 
m it dem aus dem gleichen Ausgangsprod. durch Red. m it P  u. H J  oder durch katalyt. 
Hydrierung entstehenden 1,1,3-Triphenyldihydroinden. Aus der Existcnz der beiden 
Stereoisomeren, die nach der ldass. Theorie, nach welcher die beiden Ringe des Indens 
in  einer Ebene liegen, nicht erklart werden kann, wird von den Vff. gefolgert, daB die 
zwei Ringfliichen gegeneinander geneigt sein miissen. Die Stereoisomerio kommt dann 
so zustande, daB in einem Fali die am C3-Atom gebundene Phenylgruppe nach der Seite 
des Sechsrings, im anderen Fali nach der entgegengesetzten Seite gelegen ist. Diese 
Hypothese wird dadurch bewiesen, daB das 2,3-Diplienylindon (IV) sich in die opt. 
akt. Komponcnten spalten lieB, wahrend es bei Niclitvorhandensein von Ringneigung 
gar nicht asymm. gebaut sein diirfte. Die weitere P r ii fu ng kondensierter Ringsysteme 
auf iliren raumlichen Bau ergab folgende Befunde: a) die Existenz von je drei stereo
isomeren 9,10-Dihydroanthracendicarbonsauren-9,10 u. 9,10-Dihydro-9,10-diphenyl- 
anthracendicarbonsduren-9,10, b) die Existenz von je zwei stereoisomeren 9-Phenyl-
9.10-dihydroanlhracenen u. 9,10-Dihydroanthracencarbonsduren-9, c) die Existenz yon 
je zwei stereoisomeren 9,9'-Bianlhrylen u. 9,10-Diphenylanthracenen. Diese Ergebnisse 
werden durch die Annahme, daB im System von 3 kondensierten Ringen die beiden 
tiufieren Sechsringe gegen die Ebene des mittleren Sechsrings geneigt ist, erklart, 
u. zwar sind nach den gefundenen Isomeriefallcn bei substituierten Dihydroanthracenen 
die beiden iiuBeren Ringe nach derselben Seite der mittleren Ringebene geneigt, wahrend 
bei den Isomeriefallen der D eriw . des Anthracens auBer dieser Situation auch noch 
die Orientierung, daB die beiden auBeren Ringe nach verschiedenen Seiten des mittleren 
Ringes geneigt sind, zur Erldarung nótig ist. So wird z. B. die Existeńz von zwei
9.10-Diphenylanthracenen nur durch das Vorhandensein zweier durch ihre Neigung 
sich unterscheidender Ringsysteme erklart. Zu denselben Ergebnissen fiihrten folgende

X. 2. 60



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

Beobachtungen an F luorcnderiw .: a) Es gibt je zwei stereoisomere Fluorencarbon- 
sauren-9, 9-Benzhydrylfluorene u. 9-Mcihoxyfliu>rencarbonsaurcn-9, b) es gibt zwei 
stereoisomere Biphenylendiplienylathylene (V); der letzte Befund erklart sich wicder 
nur dureh die raumlich verschiedene Lagę der Seehsringe zum Funfring. Zur Charak- 
terisierung YOn Raumisomeren im Fali von Bingsystemen erwies sich die Eimv. von 
Kathodenstrahlen geeignet.

S t e r e o i s o m e r e A n t h r a c e n d e r i v a t e .  Die drei stereosiotneren 9,10-Di- 
hydroanihracendicarbonsauren-9,10 (m itbearbeitet von OttilieBlum u. KarlEhninger) 
entstehen aus den alkaliorgan. Additionsprodd. von Anthraeen bei der Einw. von 
C 02, u. zwar entsteht das neutrale Na-Salz der sogenannten /3-Form dureh Einw. von 
C 02 auf die natriumorgan. Verbb., u. die fi-Saure aus der wss. Lsg. des Na-Salzcs dureh 
Ansiiuern. W ird jedoch die wss. Lsg. des Na-Salzes vor dom Ansauem einige Minuten 
zum Sieden erhitzt, so entsteht die bereits bekannte (vgl. Ber. Dtsch. chem. Ges. 47 
[1914]. 473) a -Saure. Das neutrale Li-Salz der y-Form entsteht dureh Einw. von C02 
auf das Li-Additionsprod., dureh Ansiiuern daraus die y-Saure. a-Saure: Nadeln, 
F . 286° (Zers.), leuchtet bei Bestrahlung m it Kathodenlicht gelb m it gelbgriinem Nach- 
leuchten, Dimethylester, C1SH 160 4, SpieSe aus Propylalkohol, F . 162,5— 163°, leuchtet 
im  Kathodenlicht schneeweiC m it blauem Nachleuehten. /3-Saure, CjCH 120 4 +  H 20 . 
sehmilzt unscharf bei 283° unter Zers., gibt bei 16 mm bei 113° das Krystallwasser ab, 
leuchtet bei Bestrahlung m it Kathodenlicht gelb m it blauem Nachleuehten. Di- 
methylester, aua Propylalkohol Nadeln, F . 163,5— 165°, leuchtet im K athodenlicht ziegel- 
ro t m it blauem Nachleuehten. — '/-Saure, C10H j2O4-H2O, Krystalle aus Propylalkohol, 
F . 297° (Zers.), nachdem bei 267° sehr merkliche Vol.-Vergrofierung eintritt. Das K ry
stallwasser wird innerhalb 24 Stdn. schon bei Zimmertemp. abgegeben. Die /-Saure 
lagert sieh viel schwerer ais die /5-Saure in die a-Form um. Der Dim ethylester der 
y-Siiure ist m it dem der /J-Saure ident., die Luminescenzerscheinungen sind bei beiden 
Sauren sehr ahnlich. Beim Verestem der a-Saure m it Methylalkohol u. HCl-Gas en t
steh t ein Gemiseh von a- u. /J-Ester. Der a-Ester geht beim Erhitzen im Rohr auf 200° 
teilweise in den /?-Ester iiber. — Die zicei stereoisomeren 9,10-Dihydroanlhracencarbon- 
sauren-9, C1EH ,20 2 (bearbeitet von Ottilie Blum) wurden erhalten aus dem Na-Addi- 
tionsprod. von Anthraeen (bei unvollkomrnener Na-Einw.) m it C02: a-Saure, Nadeln, 
F . 207° u. dureh katalyt. Hydrierung von A nthroesaure: /J-Siiurc, wollige Nadolchen, 
F . 197°, aus beiden Verbb. derselbe Methylester, der aueh bei der katalyt. Red. von 
Anthroesauremethylester entsteht, C10H 14O2, Nadeln, F . 94—96°. Wenn erheblich 
hóhere Konzz. angewandt wurden, entstand s ta tt der a-Saure die /3-Form der 9,10-Di- 
hydroanthracendicarbonsaure-9,10 u. 9,9',10,10'-Tetrahydrobianlhrył-9,91 -dicarbonsiiure- 
10,10’ (VI), C30H 22O4, F. >  370°. Dimethylester, C32H 2(i0 4, F . 267°. —  Ausgehend 
vom 9,10-Diphenylanthracen fiihren dieselben Methoden zu den 3 yerschiedenen
9,10-Diphenyl-9,10-dihydroanthracendicarbonsauren-9,10, die m it Diazomethan den- 
selben Dimethylester ergeben. In  diesem Fali liiCt sich jedoch die y-Saure nieht in 
die a-Form umlagern. Von den zu erwartenden 3 9,10-Diphenyl-9,10-dihydroanthra- 
cenen wurden nur 2 gefaBt, u. im Falle des 9-Methyl-9,10-dihydroanthraeens wurde 
Tom  9-Methylanthracen ausgehend stets dieselbe Verb. erhalten. 9,10-Diphenyl
anthracen vom F. 247°, dureh Kochen von 9,10-Diphenyl-9-methoxy-10-oxy-9,10- 
dihydroanthraeen m it wasserfreier HCOOH, ambragelbe Oktaeder. Mit N a u. sd. 
Amylalkohol 9,10-Diphenyl-9,10-dihydroanthracen, C2CH 20, vom F. 208°. Bei der Einw. 
von N a auf 9,10-Diphenylanthracen u. Umsetzung des violetten Prod. m it A. ent
steht 9,10-Diphenyl-9,10-dihydroanthracen in  2 Modifikationen, Nadeln F . 199°, pris- 
m at. Tafeln, F . 190°, m it C 02 die j3-Form der 9,10-Diphenyl-9,10-dihydroanthracen- 
dicarbonsaure-9,10, Tafeln, F . 277°, Zers., die Lsg. in  Eg. fluoresciert nieht. a -Saure, 
C28H 20O4, Wiirfel, F . 299°, Zers., die Lsg. in Eg. fluoresciert schwach blauviolettr 
y-Saure, prismat. Krystalle, F . 282°, Zers., Dimethylester, C30H 24O4, F. 201°. Mit Brom 
entsteht aus beiden 9,10-Diphenyl-9,10-dihydroanthracenen dasselbe Tetrabromderw. 
C26H ]4Br4, Stabchen, F . >  300°. — 9,10-Diplienyl-9,10-dimethoxy-9,10-dihydroanthracen, 
C2sH 240 j, F . > 300°, m it N a u. C02 die oben beschriebene jS-Siiure vom F . 277°, mit 
L i u. C02 die /-Saure vom F. 281°. Dureh Einw. von Na auf 9-Methylanthracen u. Rk- 
m it A. das aueh bei anderen Redd. erhaltene 9-Methyl-9,10-dihydroanthracen vom 
F. 61°. — 9-Phenylanthron-10, aus Phenylmethoxyanthron m it rotem P  u. H J, F . 144°, 
m it Zn-Staub in  Ggw. von Platinchloridlsg. in wss. Ammoniak 9-Phenylanthracen, 
F . 152°, daraus m it N a u. Amylalkohol die a-Form des 9-Phenyl-9,10-dihydroanthracens 
vom F . 87°, C20H jc, m it Na u. nachfolgender Rk. m it A. dasselbe Prod., wahrend aus
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aus Anthron dargestelltem 9-Phenylanthracen m it Na u. sd. Amylalkohol die |3-Form 
des 9-Plienyl-9,10-diliydroanthracens vom F. 123° entsteht. Die /3-Form wird durch 
aufeinanderfolgende Einw. yon Na u. A. in die a-Form ubergefiihrt, von Na u. Hg 
in 9-Phenylanthracen yom F. i51°. — 9,9'-Bianthryl vom F . >  360°, dargestellt nach 
B a r n e t t  u . M a t t h e w s  (C. 1 9 2 3 . I .  1225), gibt m it Na u. sd. Amylalkohol Tetra- 
hydrodianłhryl, Stabchen aus Xylol, F . 255°, dasselbe Prod. durch Einw. von N a u. 
TJmsetzung des alkaliorgan. Prod. m it A. Aus dem alkaliorgan. Prod. m it C 02 das 
Na-Salz der Bianthryltelracarbonsdure, C32H 180 8Na4. Das stereoisomere Bianthryl-9,9' 
vom F .  304°, C28H ,8, entsteht aus Diphenylmethylnatrium u. 9-Bromanthracen, hell- 
gelbe Nadeln aus Xylol, m it N a u. Amylalkohol derselbe Tetrahydrokorper vom F. 255°.
— 9,10-Diphenyl-9-oxy-9,10-dihydroanthracen, aus Phenylanthron u. C0H5MgBr in  A., 
C20H 20O, Stabchen, F. 202—203°, durch Kochen m it K  u. CH3J  in Xylol den Methyl- 
ather, C27H 220 , Krystalle aus Essigester, F. 226°. W ird dagegen erst m it K  gekocht 
u. dann erst m it CH3J , so entstehen die beiden stereoisomeren 9,10-Diphenylanthracene 
vom F. 2470 u. 213—214°, letzteres am besten m it tert. Butylchlorid s ta tt CH3J . Es 
fluoresciert in Lsg. u. ais Pulyer sehr intensiy, addiert Na, aus dem Additionsprod. 
entsteht m it A. n ied rig . schmelzendes 9,10-Diphenyl-9,10-dihydroanthracen, m it Hg 
das Ausgangsprod., m it C02 die fi-Form der 9,10-Diphenyl-9,10-dihydroanthracen- 
dicarbonsaure-9,10, aus der Li-organ. Verb. die y-Saure. Das Diphenylanthracen vom 
F. 247° wird durch aufeinanderfolgende Einw. yon N a u. Hg ebenfalls zuriiekerhalten 
u. zwar in  farblosen Oktaedern, die an der Luft schnell gelb werden. Das farblose Pra- 
para t des hochschmelzenden KW-stoffs u. der neue KW-stoff yom F. 214° geben in 
sd. Benzoesaureester eine gelbe Lsg., dereń Farbę beim Erkalten yerschwindet, beim 
Wiedererhitzen wiederkehrt, was auf Radikaldissoziation zuruckgefiihrt wird. — Analog 
entsteht durch Einw. yon Grignardlsg. aus o-Bromtoluol u. Mg auf Phenylanthron
9-Phenyl-10-o-tolyl-10-oxy-9,10-aihydroanthracen, C27H 220 , Nadeln, F . 201°, daraus 
durch Behandeln m it K  u. tert. Butylchlorid stereoisomer. 9-Phenyl-10-o-tolylanlhracen, 
C27H 20, Tafeln, F. 172— 173°. — Analog 9-Phenyl-9-methyl-10-oxy-9,10-dihydroanthracen) 
C2iH 180 , schwach rotliche Prismen, F. 162° (Zers.), in  sd. Xylol m it K  u. tert. Butyl
chlorid das bereits bekannte 9-Methyl-10-phenylanthracen, F. 116°. — 1-Methyl-
9,10-diphenyl-9,10-dioxy-9,10-dihydroanthracen, C27H220 2, aus 1-Methylanthrachinon u. 
C0H5MgBr, F . 236°, liefert beim Kochen m it Na-Formiat u. wasserfreier HCOOH
l-Methyl-9,10-diphenylanthracen, C27H 20, gelbe Prismen aus Propylalkohol, F . 194°. — 
Analog 2-Methyl-9,10-diphcnyl-9,10-dioxy-9,10-dihydroantliracen, Oktaeder aus CCI.,, 
F. 238°, durch Kochen m it Zn u. Eg. 2-Methyl-9,10-diplienylanthracen, gelbliclie Kry- 
stalle aus Essigester, F. 214°. — 9-Phenyl-10-o-tolyl-9-methoxy-10-oxy-9,10-diliydro- 
anthracen, C28H 240 2, aus Phenylmethosyanthron u. o-CHn ■ C0H.,MgBr, fluorescierendo 
Nadelchcn aus Bzn., F . 168°, daraus m it HCOOH u. HCOONa 9-Phenyl-10-o-tolyl- 
anthracen, schwaoh gelbliche Krystalle, F . 257—258° (Dunkelfarbung). — 9-Phenyl-
10-m-tolyl-9-methoxy-10-oxy-9,10-dihydroanthracen, C2aH 240 2, aus Aceton, F . 209—210°. 
9-Phenyl-lO-m-tolylanihracen, C27H 20, flimmernde Stabe aus Amylalkohol, F.182— 183°.

S t e r e o i s o m e r e  F l u o r e n d e r i y a t e .  In  der Fluorenreihe werden m it 
Na einerseits u. Li andererseits keine Stereoisomeren erhalten. Im  Fluoren tre ten  offen- 
bar beide Alkalimetalle raumlich an dieselbe Stelle, da hier nur ein Alkaliatom im Mol. 
enthalten ist, u. das ster. yerschiedene Verhalten von Na u. Li bei der Addition an Doppel- 
bindungen auf die Wechselwrkg. der beiden eintretenden Alkaliatome im Mol. zuruck- 
gefiihrt wird. Zwisehen der raumlichen Stellung yon Halogen u. Alkali scheint in- 
dessen ein Unterschied zu bestehen) denn die Einw. von Diphenylbrommethan auf 
Fluorenalkali fiihrt uberwiegend zu einem Stereosiomeren der Verb. aus Diphenyl- 
natrium u. 9-Chlorfluoren. Die Bldg. von jeweils einer der moglichen Formen erschien 
haufig begiinstigt, oder eine Form wandelte sich schnell in  die stereoisomere um. Die 
theoret. zu erwartende Bldg. von Stereoisomeren wurde nicht gefunden beim Di- 
biphenylenathan (VII), beim 9-Methyl-9-methoxyfluoren u. bei der 9-Phenylfluoren- 
carbonsam:e-9. Fluorenlithium, aus Fluoren u. C2H5Li bei 70°, u. Fluorennatrium  (mit- 
bea.rbeitet yon Wilhelm Stoffers) aus Fluoren u. Triphenylmethylnatrium, geben 
in A. m it trocknem C02 die Salze der neuen (/J-Form) Fluorencarbonsdure-9, CuHioO 
Nadeln aus Bzl. oder Propylalkohol, F. 232°, die m it Diazomethan zu demselben Metliyl- 
ester, C15H 120 2, F. 63°, fiihrt wie die bekannte (a-Form) Fluorencarlonsaure-9, F. 222°, 
Zers. Ais Nebenprod. der Veresterung entsteht der Dimethylester der Dibiphenylen- 
bemsteimdure, C30f i22O4, Ellipsoide, F . 234°, abnorm schwer yerseifbar, zeigt in  sd. 
Naphthalin rotyiolette Farbę, die beim Erkalten yerschwindet, beim Wiedererhitzen
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wiederkehrt. Dibiphenylenbernsteinsaure gibt beim Stehen in  H 2S 0 4-haltigem Methyl- 
alkohol den Methylester der Fluorencarbonsaure-9. —• 9-Benzhydrylflnoren vom F. 2170 
entsteht durch Einw. von Diphenylbrommethan auf Fluorenlithium oder Fluorennatrium, 
im Kathodenlicht hellblaue Fluorescenz m it anfanglieh griiner, dann dunkelblauer 
Phosphoreseenz; 9-BenzhydrylJhioren vom F. 187°, C26H 20, durch Einw. von 9-Chlor- 
fluoren auf Dimethylmethylnatrium, Nadeln aus Bzl., im Kathodenlicht tiefblaue 
Fluorescenz u. Phosphoreseenz, g ibt m it K  in A. eine gelbrote Lsg., aus der m it C02 
die K-Salze der Diphenylcssigsaure u. der a-Form der Fluorencarbonsiiure-9 entstehen.
— Fluorenondimetliylacetal (VIII), C1sH h 0 2, aus 9,9-Dichlorfluoren u. Na-Methylat 
in  CH30H , Tafeln aus Bzn., F. 87—88", g ibt m it Na blutrotes Methoxyfluorennatrium, 
daraus m it C02 9-Methoxyfluorencarbonsaure-9, C]5H I20 3, F . 172—173°, Stiibchen aus 
50%ig. Essigsiiure, Methylester, Wiirfel, F. 124°, g ibt bei der Verseifung die bereits 
von K l i n g e r  (L ieb igs Ann. 390 [1912]. 372) dargestellte stereoisomere 9-Melhoxy- 
fluorencarbonsiivre-9, Nadeln aus 50°/oig. Essigsiiure, F. 192°, Zers. Die Einw. von Li 
auf Fluorenonacetal vcrlauft ebonso, nur triiger. Methoxyfluorennatrium u. Jod- 
methyl geben 9-Melhyl-9-methoxyfluoren, Prismen, F. 92—93°. — 9-Plienyl~9-meth- 
oxyfluoren bildet m it Na in  A. goldgelbe Tafeln, m it Li ein braungelbes Pulver, beide 
Verbb. geben m it C02 9-Plienylfluorencarbonsaure-9, C20H MÓ2, Nadeln, F . 193 (Zera.). 
Bei Verwendung des Phenylfluorenolbenzylatliers, C20H 20O, aus 9-PhenylfluorenoI u. 
Benzylalkohol m it HCl-Gag, Nadeln aus Lg., F. 141,5°, s ta tt  des Methylathers verlief 
die Rk. m it Alkalimetall ster. im selben Sinne, da dieselbo Siiuro erhalten wurde. — 
W ahrend Benzophenondinatrium (IX) u. Benzophenonchlorid sich g la tt unter Bldg. 
von a-Benzpinakolin (X), C26H 20O, Nadeln, F. 207° umsetzen, fiihrt die Rk. von Benzo
phenonchlorid u. Fluorenondinatrium zu 9,9-Diphenylphenanthron-lO,
Propylalkohol, schmilzt bei 193—194° zu einer gelben FI., u. analog 
orenonchlorid u. Fluorenondinatrium zu 9,9-Diplienyhnplienanthron, C20H 10O, Prismen 
aus Essigester, F . 257°. Bei der Einw. yon 9,9-Dichlorfluoren auf Benzophenon
dinatrium  entstand das erwartete Biphenylendiphcnylaihylenoxyd, C28H 180 , Wiirfel 
aus Essigester, F. 228°, nur in sehr geringer Menge, daneben entstanden 2 stereoisomere 
Biphcnylendiplicnylathylene vom F. 225 u. 213°, beide lieferten m it N a in  sd. Amyl- 
alkohol dasselbe 9-Benzhydrylfluoren vom F . 214°. Bei der Na-Addition der beiden 
stereoisomeren Athylene entstand bei der nachfolgenden Entfernung des Na m it Hg

CajHjgO, aus 
die von Flu-

c „ h 5 c „ h 5 c „ h 5

ĆH

C0H,
CoH,

> C H -C (O H )(C flH 5)2

XI

C»H5
Ic

X II

Y II I  9 i;lr''>C<r'
C6II, OCH

IX  (C„H5)2C < Q ^ a +  CLCVC6H 6)2

O ? CH

i(C 6H6)a

-y  (C„H5)2C------C(C8H6)3 X

aus der niedriger schmelzenden Verb. die hóher schmelzende. Die beiden Athylene 
entstehen ferner beim Kochen von Biphenylendiphenylathylenoxyd m it Acetylchlorid 
u. aus Fluorenlithium u. Benzophenon, bei dieser Rk. entstand das neue niedrig 
schmelzende Athylen ais Hauptprod. u. das zu erwartende Fluorenyl-9-diphenylcarbinol
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(XI), C28H 20O, Nadeln, F . 217° nur in geringer Menge. Wird aus diesem m it Acetyl- 
chlorid W. abgespalten, so entsteht ausschKeBlich das Stereoisomere vom F. 225°, 
ebenso wie bei der W asserabspaltung von O-Benzhydnjlfluorenol-9. — Bei der Einw. 
von Isopropylmagnesiumehlorid auf Fluoren (bearbeitet von W ilhelm Stoffers) 
wurde nicht, wic von Co u r t o t  (Ann. Chim. [9] 4 [1915]. 161) bei der Rk. von Fluorenyl- 
magnesiumbromid m it Aceton Fluorenyl-9-dimethylcarbinol, sondern 9-Isopropyl- 
fluorenol-9 (im Original S. 214 wohl infolge Druckfehlers die isomere Verbindung 
gesetzt. D. Ref.), CI0H J(!O, aus Lg., F . 124°, erhalten, das in A. m it HCl-Gas, Kochen 
des Rk.-Prod. m it Pyridin Biphenylendimeihyldthylen, C10H i4, Nadeln aus Lg., F . 113°, 
gibt, dieser KW-stoff ist wahrscheinlich stereoisomer zu dem von Co u r t o t  be- 
schriebenen.

S t e r e o i s o m e r e  I  n d e n d c r  i v a t  e. Diphenylindon (IV) lagert m it 
PCI5 bei 160—165° nur Cl an die Doppelbindung, Cn Hu OCU, gelbbraune Stabchen,
F. 135—136°, m it Anilin Diplienylindonanil, C27H 39N, brauner, stark reibungselelctr. 
Korper, der ab 160° sin tert u. bei 201° zu blutroten Tropfen sehmilzt. — Bcnzophenon- 
d-bornylimid, aus den Komponenten, Tafeln, F. 170°, [a] =  7,57°. — Diphenylindon 
gibt m it Pd-B aS04 in sd. Propylalkohol im  H 2-Strom 2,3-Diphenyl-l-oxydihydroinden, 
C2łH I80 , F. 146°, sehr leicht oxydierbar, u. 2,3-Diphenyl-l-ketodihydroinden, C2,H 10O, 
Stabe aus A., die bei 100° schwach gelblich scliinelzen. Diphenylindonphenylhyarazon, 
gelbbraune Krystalle aus Bzn., F. 179—180°. — Diplienylindonbornytimid, C3lH31N, 
aus 2,3-Diphenylindon, d-Bornylamin u. wss. H B r bei 120—160°, Tśifelchen, F. 123°, 
farben H,SO., blaurot, [a] =  124°, Spaltung m it verd. HC1, der braunrote Korper 
wurde ins Phenylhydrazon ubergefiihrt, [a] =  — 18,5°. — 1,3,3-Triphenylinden (I) 
gibt m it Pd-BaSO., in sd. Propylalkohol im H 2-Strom ebenso wie bei der Red. m it 
P  u. H J  1,3,3-Triphenyldihydroinden (III) vom F. 111—112°, wahrend durch Addition 
von Na u. Hydrolyse des Prod. m it A. das 1,3,3-Triphenyldihydroinden vom F. 133°, 
C27H 22, entsteht, dessen Lsg. in Campher gelb-blaugriin-dicliroit. wie die auf 200° 
uberhitzte Schmclze war. Ebenso verlief die Einw. von Li (nach Verss. yon Ottilie 
Blum). — l-Benzhydryliden-3-phenylinden (XII) (m itbearbeitet von Wilhelm Stoffers) 
gibt m it Na u. sd. Amylalkohol l-Benzhydryl-3-phenyldihydroinden, C28H 24, Blattchen 
vom F. 137°, m it metali. N a bei darauffolgender Zers. m it A. l-Benzhydryl-3-phenyl- 
inden u. l-Phenyl-3-benzliydrylinden, C28H22, gelbe rhomb. Tafeln vom F. 171° u. farb
lose Nadeln, F. 131°. E in drittes Isomercs entsteht durch Red. m it Na-Amalgam u. 
A., es wird beim Erhitzen von 170° ab tiefrot u. liefert l-Benzhydryliden-3-phenylinden 
zuruck. Dieses dritte  Isomere ist wahrscheinlich auch durch cis-trans-Isomerie infolge 
Ringneigung zu erldaren. — Die lnden-1-carbonsdure wurde aus dem Rk.-Prod. von 
Inden u. C2H 5Li in A. mittels C02 dargestellt, F . 180—181°, sio durch Erwarmen der 
alkal. Lsg. in ein Stercoisomeres umzulagern, gelang nicht. [NB. In  dem Ref. der
I. Mitt. (C. 1928. II. 654) sind auf S. 655, Zoile 25 v. o. hinter ,,athylen“ : . .  brenz- 
sehleimsaures N a u. Furylalkoliol, m it Trioxymethylen (Paraformaldehyd) Tetra- 
phenyliithylen . . u. auf S. 657, Zeile 15 v. u. hinter ,,fluoren“ : (bearbeitet von Wilhelm  
Schmidt-Nickels) einzufugen. D. Redaktion,] (L ie b ig s  Ann. 463. 98—227. Berlin, 
Univ.) E . J o s e p i i y .

J. E . Z a n e tti und C. O. B eckm ann, ct-Furfuryldmine. (Vgl. C. 1927. I. 3075.) 
Die Syntliesc von Mono-, Di- u. Tri-u.-fnrfxirylamin gelang durch Zufugen einer 
Lsg. von u.-Furfurylbromid in A. zu absol. A., der m it trockenem NH3 gesatt. war. 
Nach einigen Tagen war ein Gemisch der 3 Aminę entstanden, das fralctioniert wurde. 
Die Ausbeuten waren gering, da erheblichc Mengen Teer erhalten wurden. Die Aminę 
sind im  frisch dest. Zustand farblose, ólige Fil. m it ammoniakal. Geruch, die aber rasch 
gelb werden. Sie krystallisieren selbst nickt in  fl. Luft, sondern geben glasige Massen. 
Sie geben Salze u. Additionsverbb. m it Au- u. Pt-Chloriden. — a-Furfurylamin, K p .780 
140—146°. — Difurfurylamin, K p.j 102—103°. Hydrochlorid, weiGe Krystalle, F . 186 
bis 187°. Chloroplatinał, rote Krystalle. Chloraurat, gelbe Krystalle. — Trifurfuryl- 
amin, K p.x 136— 138°. Hydrochlorid, weifie Krystalle, F . 156— 157°. Chloroplatinat, 
orange Krystalle. Chloraurat, gelbe Krystalle. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2031—33. 
New York, Univ.) K i n d s c h e r .

W. R. Kirner, a-Furfurylcldorid (Furyl-2-methylchlorid) und seine Derivate.
I. Die Darstellung und Eigenschaflen des a-Furfurylchlorids und einiger a.-Furfurylałher. 
F iir die Darst. von a-Furfurylchlorid aus a-Furfurylalkohol eignet sich das Verf. von 
D a r z e n s  vorziiglich, bei dem der Alkohol in einer Lsg. eines tert. Amins, wie Pyridin, 
m it Thionylehlorid behandelt wird. Da hierbei das Auftreten ungebundener HC1 ver-
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mieden wird, gegen das der Furanring empfindlich ist, konnten 63% Ausbeute erhalten 
werden. a -Furfurylchlorid, K p .27 49,6—50°; d2020 =  1,1804, d2°4 =  1,1783; nn20 =  
1,4941. Besitzt charakterist. Geruch u. w irkt schwach tranenreizend. Farblose FI., 
die beim Stehen gelb, grtin u. endlich schwarz wird, wobei sie einen sehwarzen, harzigen 
Nd. absetzt. Durch Behandeln einer gegebenen Menge des dest. Chlorids in 75 cem A. 
m it 100% tlberschuB an trockenem, gepulvertem KOH u. 200% tlberschuB des ent- 
sprechenden Alkohols wurden Ather erhalten. Das Chloratom besitzt eine Rk.-Fahig- 
keit, die m it der des Cl im Benzylchlorid vergleichbar ist. — Methyl-a-furfuryldther. 
K p .762 1 34—135°; d20t =  1,0163; nn20 =  1,4570. Ausbeute 66% . — Athyl-a.-furfuryl- 
dther. K p .770 149,5— 150,5°; d-°4 =  0,9844; nn20 =  1,4523. Ausbeute 81%. — n-Propyl- 
a-furfurylather. K p .767 168— 170°; <Z2°4 =  0,9656; nn20 =  1,4523. Ausbeute 79%. — 
n-Butyl-a-furfurylather. K p.7;7189—191°; dwi =  0,9516; nu20 =  1,45 22. Ausbeute 
78%. — Allyl-a-furfuryldther. K p .772 173,5— 174,5°; d201 =  1,00 25; nn20 =  1,4718. 
Ausbeute 88% . — Benzyl-a.-furfuryidther. Kp.j 108— 109°; d-°i  =  1,0865; nn2° =  
1,5372. Ausbeute 83%. — a-Furfuryl-a-furfurylather. K p.j 88—89°; # ° 4 =  1,1405; 
nn20 =  1,50 88. Ausbeute 84%. — Cinnamyl-a-furfurylather. K p.x 141— 142°; <i2°4 =
1,0802; nn20 =  1,5661. Ausbeute 85%. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1955—61. 
Houston, Texas, Rice Inst.) K iN D SCHER.

A. V ianello, TJntersućhungen iiber Dioxime. 49. M itt. (48. M itt. vgl. C. 1928.
I. 3071.) oc-Phenylaminoglyoxim, C6H5-C(: N O H)-C(:N -O H )-N H 2, liiBt sich analog 
dem a-Benzoylaminoglyoxim (vgl. PONZIO u. CERRINA, C. 1928. I. 1875) durch Brom- 
wasser zum Peroxyd I dehydrieren, wahrend die fi-Form ebenso wie dio des Benzoyl- 
aminoglyoxims u. die nur in /?-Form existierenden Yerbb. H C (: NOH) ■ C(: NOH)-NH2, 
H 2N -C (:N O H )-C (:N O H )-N H 2 u . CH3-C(: N O H)-C(: N O H)-NH 2 bei dieser Be"- 
handlung vóllig zerstórt werden. Verb. I, dereń Konst. nicht sicher bestimmbar ist, 
laBt sich m it Zn u. Eg. nicht hydrieren, durch Sn u. HC1 wird sie langsam zu Phenyl- 
aminofurazan (H) reduziert. Verb. I  konnte m it dem von WlELAND (LlEBIGs Ann. 
328 [1903]. 252) beschriebenen Prod. der Red. von CeH s • C(: NOH) • C (: NOH) • NOs 
ident. sein.
C„H5-C— C-NH, C6H5-C—  C-N H 2 , C„H6-C----------------C-NH2 C6H5-C— C-NH,

ii ii o d e r u n oder} ii ii ii ii
I  N-O-NO ON-O-N 1 N-O-O-N I I  N-O-N

V e r s u c h e .  Verb. CsH70„N3 (l). Aus a-Phenylaminoglyoxim, C„H5-C(: NOH)- 
C (:N O H )-N H 2, in 10%ig. H 2SÓ4 m it der berechneten Menge Bromwasser bei 0°. 
WeiBe Nadeln aus Bzl. F . 142°. In  der K alte 1. in organ. Losungsmm., auBer Bzl. u. 
Lg.; wl. in  sd. W. Gibt m it Sn u. konz. HC1 auf dem W .-Bad Phenylaminofurazan (H) 
(F. 98°). — f}-Phenylaminoglyoxim  (vgl. PONZIO u. A v o g a d r o , C. 1923. I I I .  1489) 
wird in fast theoret. Ausbeute erhalten durch Behandlung yon Phenylchlorglyoxim, 
C0H6-C(: NOH)-CCl(: NOH) (F. 199°), in  A. m it wss. NH3. — p-Tolylaminoglyoxim- 
pcrozyd, C0HsO2N 3. Konst. u. Bldg. analog I. Prismen aus Bzl. F . 178°. — p-Tolyl- 
aminofurazan, CQH 9ON3. A nalogii. Nadeln aus W. F. 142°. LI. in organ. Losungsmm., 
auBer L g .; wl. in h. W. E n tsteh t auch bei alkal. Verseifung des aus dem Glyoxim 
m it Aeetanhydrid in der K alte erhaltenen Diacetylderivats des v.-p-Tólylaminoglyoxims, 
CH3 • C6H4 • C (: N  • O • CO • CH3) • C(: N  • OH) • NH • CO • CH3; Prismen aus verd. A. F . 168°;
1. in Chlf. u. A., fast unl. in A. u. Bzl. (Gazz. chim. Ital. 58. 326—28. Turin, Univ.) R a d t .

G. Ponzio, Untersuclmngen uber Diozime. (50. M itt. (49. M itt. vgl. yorst. R ef.) 
(Gazz. chim. Ital. 58. 329—44. — C. 1928. II . 356.) _ R a p t .

C. R. Sm ith, Dipiperidyle. Vf. red. a,a-, /?,/?-, y,y-, f),y- u. u.fl-Dipyridyl zu den 
entsprechenden Dipiperidylen mittels H 2 in  Ggw. eines Pt-Oxydkatalysators. Auch 
unreines a,y-Dipyridyl wurde reduziert, eine yollkommene Reinigung des Dipiperidyls 
konnte aber nicht erreicht werden. Alle Dipiperidyle sind starkę Basen, dio C 02 aus 
der Luft absorbieren. Die Pikrate schmelzen gewóhnlich unter Zers. Die Basen konnen 
m it 2 Mol.-Aquivalenten starken Sauren pro Mol. Base in  Ggw. von Phenolphthalein 
titrie rt werden. Sie sind 1. in W., wl. in A. u. unl. in PAe. — y,y-Dipiperidyl, F . 172°. 
Dinitrosoverb., F . 149—150°. Phenylisothiocyanaladditionsprod., C10H 20N2 • 2 C6H 6NCS. 
Nadeln, F. 225 bzw. 229°. — a,a.-Dipiperidyl, Kp. 259°. D inilrosoverbF . 159°. Phenyl- 
isothiocyanat, Nadeln, F . 178°. — a ,(}-Dipiperidyl, F . 68— 69°, Kp. 269°. Dinilroso- 
verb., F . 88°. —  fi,f}-Dipiperidyl. Nadeln, F . 105°, Kp. 282°. Dinitrosoverb., F . 102°. 
Plienylisolhiocyanat, F. 200°. — j),y-Dipiperidyl. Nadeln, F . 159°. Kp. 270°. Pikrat, 
sehwarzt sich bei 200°. Dinitrosoverb., F . 149°. Plienylisolhiocyanat. F. 202°. — a,y-Di-
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piperidyl, K p . 282—284°, nicht rein. (Journ. Amer. chem. Soc. 50 . 1936—38. W a
shington.) K i n d s c h e r .

Gino Carrara, Ober die Reaktion von Dobner. Zur Aufkliirung des Mechanismus 
der Rk. von DÓBNER — Kondensation von Anilin, Brenztraubensaure u. Benzaldehyd 
zu Phenylehinolincarbonsaure — untersucht Vf. die hierbei in gleicher Menge wie das 
H auptprod. entstehenden harzigen Substanzen u. findet hierin betrachtliche Mengen 
Benzylanilin. Daraufhin wird folgender Verlauf der Rk. angenommen: Benzalanilin 
T-ereinigt sich mit Brenztraubensaure zux Saure I, die in k. A. in ihr Lactam 4,5-Dioxy-
1,2-diphenyltetrahj'dropyrrol (II) iibergeht (vgl. BODFORSS, C. 1927. I I .  825), in h. 
A. jedoch in die Saure III, die sich weiterhin m it 1 Mol.. Benzalanilin iiber Verb. IV 
•zu Verb. V kondensiert. Letztere zerfallt spontan in Phenylehinolincarbonsaure (VI) 
u. Benzylanilin. Beweisend fiir den angenommenen Verlauf ist, daB sich Verb. II, 
wohl nach Aufspaltung zu I, m it Benzalanilin zu VI kondensicren laBt. Nach den 
Anschauungen von S k i t a  u . W u l f f  (C. 1927. II. 822) iniiBte Benzalanilin m it Brenz
traubensaure reagieren nach dem Schema:
C0H5-C H :N -C 6H 6 +  CH3-C 0-C 02H  — C„H5-CHO +  CH3-C(: N-C6H5)-C 02H — y  

C6H6• C H : C II■ C(: N-C6H5)-C 02H  (VII); 
jedoch reagiert Benzaldehyd m it CH3-C(: N-C6H5)-C 02H nach BODFORSS (1. c.) nicht, 
u. aus Benzalanilin u. Brenztraubensaure laBt sich VII nur schwierig darstellen (vgl. 
BODFORSS); Zwischenprod. ist hierbei wahrscheinlich Saure I, wodurch auch besser 
d er Ubergang in II erklart wird, ais durch das hypothet. Prod. VIII von BODFORSS.

I  C0H6• N H • CH(C0H5)• CH, • CO • CO,H ____
I I I  CgH6 • NH • C(C0H6) : CH • CH(OH) • COaH QJ  n  h

lTCA.H:C(C,HJ.CH<gggIgJCOf.CHi V c .H ,
/C H .C 0 2H .C-CO^K

c .h /  ^ h -c h (c , h , , . n h . o. h ,  C jH /  c a . c h . ™ c . 00 iH
A A P  T T

V ' 6 5 y i  1----------- Ń -C 8H5
V e r s u c h e .  67 g Anilin u. 76 g Benzaldehyd in 1,2 1 95%ig. sd. A. tropfen- 

weise m it 40 g Brenztraubensaure versetzt u. 5 Stdn. gekocht geben nach Abtrennung 
der krystallin. Phenylehinolincarbonsaure ca. 100 g braunes, zahes Harz, aus dem 
sich noch ca. 3 g der Saure durch Kochen m it Sodalsg. isolieren lassen. Die Anwesen- 
heit der Saure liiBt sich auch durch Bldg. von a-Phenylehinolin bei der Dest. des 
Harzes im Vakuum nachweisen. 500 g H arz geben nach der Bebandlung m it Alkali 
beim Kochen m it Salzsaure 80—90 g Benzylanilin (F. 38°). Das daraus m it Br in  
Chlf. gewonnene Brombenzylanilin vom F. 168° spaltet durch Einw. von verd. Alkali 
sehr leicht H Br ab unter Bldg. einer vom Benzalanilin verschiedencn Verb. yom
F. 53°. Das aus Benzylanilin m it N aN 02 in Essigsaure dargestellte Phenylbenzyl- 
nitrosamin schm. bei 59°. — 4,5-Dioxy-l,2-diplienyltetrahydropyrrol (II). Aus aqui- 
molaren Mengen Benzalanilin u. Brenztraubensaure in A. in der Kalte. WeiBe Krystalle 
aus Chlf. +  A. F. 160°. — Phenylehinolincarbonsaure (VI). Beim Erwarmen von U  
m it Benzaldehyd u. Anilin in einem Gemisch von A. u. Essigsaure. F. 209—210°. — 
Brenztraubensaure laBt sich exakt durch Zusatz einer bekannten Menge K H S 03-Lsg. 
u. T itration des uberschiissigen K H S 03 durch Jod  bestimmen. (Gazz. chim. Ital. 
5 8 . 309— 17. Garessio, Labor. Lepetit Farmaceutici.) R a d t .

Arthur W. Dox und Edward G. Jones, Neue Derivale der Barbitursaure. 
Tetrahydrofurylmethylbromid, C5H 3OBr. Aus dem entsprechendcn Alkohol u. H Br (mit 
oder ohne H 2S 0 4) oder PBr3. Ausbeute 25%. Farbloses 01, K p .,41 168— 170°. Athyl- 
tetrahydrofurylmethylmalonsaurealhylesler, C^H^Og. Aus dem Bromid u. Athylmalon- 
ester. Olige FI., K p .12 155— 157°.— Athyltelrahydrofuryhnethylbarbitursdure, Cu H 10O4N„. 
Aus vorst. Ester u. Harnstoff in Ggw. von Na-Athylat in absol. A. unter Druck. F . 190°, 
aus verd. A. — n-Amylmalonsduredthylester C12H 220 4. Aus n-Amylbromid u. Malon- 
ester. Farbloses Ol m it schwach fruchtartigem Geruch, K p .14 134—136°. — n-Amyl-, 
malonamid CjHjgOjN;,. Aus vorst. Ester beim Schiitteln m it konz. wss. NH3. Nadeln 
aus verd. A., F. 206°. — n-Amylchlormalonamid, CgH ]60 2N2Cl. Aus dem Ainid in Eg. 
u. Cl2. Krystalle aus verd. A., F . 134—135°. — n-Amylbarbilursdure, C0H 14O3N2. Aus 
7i-Amylmalonsaureathylester u. Harnstoff in  Ggw. von Na-Athylat. Nadeln aus verćL 
A., F. 215°. — Di-n-amylmalonsaureathylester, C17H 320 4. Bldg. bei der Darst. der

c - c „ H 5 I
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M-Amylm&lonsaureathylester. K p.n  158— 161°. — Di-n-amylbarbitursdure, C21H 2.,03N2. 
Durch Kondensation vorst. Estera m it Harnstoff. F. 118°, aus verd. A. — n-Amyl- 
athylmalonsaurealhylester, C]4H260 4. Aus Athylmalonsaureathylcsfcer, ?t-Amylbromid 
u. Na-Athoxyd in absol. A. K p.H 139— 141°. — n-Aimjldlhylbarbitursaure, Cu H lg0 3N2. 
Aus vorst. Ester u. Harnstoff ( +  N a0 0 2H 5). F . 135°, aus verd. A. — Bei der Priifung 
der disubstituierten Barbitursauren in  Form der Na-Salze auf hypnot. Wrkg. zeigte 
sich das Di-ji-amylderiv. prakt. inert, das Athyltetrahydrofurylmethylderiv. ergab 
bei geniigend groBen Dosen einige Wrkg., wahrend das ?i-Amylathykleriv. recht wórksam 
zu sein scheint. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 0 . 2033—36. Detroit, Michigan.) K i n d ŚCH.

Frances Mary Hamer, Neocyanin. Ais Neocyanin ist von D u n d o n , S c h o e n  
u. B r ig g s  (C. 1 9 2 6 . I I .  318) ein Nebenprod. der Kryptocyaninlierst. bezeiclinet 
worden, welehes jenseits von 8000 A starker ais irgend ein anderer Farbstoff 
sensibilisiert. Vf. konnte nun drci Farbstoffe vom Neocyanintyp herstellen: die 
Einw. von Pyridin u. Orthoameisenester auf Lepidinjodathylat liefert 42% l,l '-D i- 
athyl-4,4'-carbocyaninjodid u. 17°/0 Neocyaninjoddthylat. Durch Kondensation von 
Lepidinathyl-p-toluolsulfonat u. Umsetzung m it NaBr konnten 37% Neocyaninbrom- 
dthylat erhalten werden u. schliefilich aus Lepidinmethyl-p-toluolsulfonat 41% Neo- 
cyaninbrommetliylat. Das Verhaltnis von Halogen zu Stickstoff ist in allen Fiillen

2:3, die Zahl der C-Atome liegt bei 34—37. Vf. 
schiagt fiir das Neocyaninjodathylat die nebenstehende 
Formel vor, die aus dem l,l'-D iathyl-4,4 '-carboxy- 
cyaninjodid durcli Substitution eines Wasserstoffatoms 
der Dreikohlenstoffkette durch die Lepidinjodathylat- 
gruppe hervorgegangen gedacht wTerden kann.

V e r  s u c li c. Aus Lepidinjodathylat, trockenem 
Pyridin u. Orthoameisenester 3 Stdn. am RiiekfluB 
oder aus Lcpidin, p-Toluolsulfosiiureathylester, P yri
din u. Orthoameisenester Neocyaninjodathylat, c 3, h 37- 
N3J 2, mkr. Krystnllc von kupferigem Glanz F . 284° 
(Zers.). Analog Neocyaninbromdthylat, C37H3;N 3Br2, 
grtine Krystalle vom F. 291° (Zers.) u. Neocyanin- 

brommethylat, C34H31N3Br2, schón ausgebildete, kupferfarbene Krystalle vom F. 288° 
(Zers.). (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 8 . 1472—78. Ilford, Unters. Lab.) T a u b e .

Emil Abderhalden und Shigeo Suzuki, Studien iiber den Einflufl der an der 
Bildung von Aminosaureestern beteiligten Alkoholgruppe au f die Geschivindiqke.it der 
Bildung von 2,5-Dioxopiperazinen und die Entstehung von Guanidinotcrbindungen 
bei der Einwirkung von Guanidin au f verschiedene Aminosaureester. Ais Vers.-Modell 
liegt das Glykokoll zugrunde. Am schnellsten wird der Methylester in das Anhydrid 
verwandelt. Schon nach 2-std. Aufbewahrcn bei 37° ist die Ausbeute an 2,5-Dioxo- 
piperazin fast 100%ig. Am langsamsten volIzieht sich die Anliydridbldg. bcim Benzyl- 
ester. Beim n-Propylester geht sie rascher ais beim Isopropylester, walirend beim 
n- u. Isobutylester nur geringe Unterschiede in der Rk.-Geschwindigkeit festzustellen 
sind. Beim n-Amylester volIżieht sich die Ringbldg. wiedor bedeutend rascher ais 
beim Isoamylester. — Bzgl. der Bldg. von Guanidinoessigsdureanhydrid aus den Estcr- 
hydrochloriden u. Guanidin wurde beim Methylester die gróBte Rk.-Geschwindigkeit 
festgestellt; darauf folgt der Athylester. Der Isopropylester reagiert rascher ais die 
n-Verb., Isobutylester ganz erheblich schneller ais n-Butylester.

V e r s u c h e .  Darst. der Esterhydrochloride erfolgte nach bekannten Methoden 
durch Einleiten von HC1 in die Aufsehwemmung des Glykokolls im  betreffenden Al
kohol. Mit Ausnahme des Isoamylesterhydrochlorids wrurden alle la-ystallisiert er
halten. Glykokóll-n-propylesterliydrochlorid, Ausbeute (aus jeweils 10 g Glykokoll) 
67,3% d. Th. F . 73—75°. Hygroskop. — Glykokolłisopropylesterhydrochlorid, Aus
beute 70,6%. F. 84—86°. Etwas hygroskop. — Glykokoll-n-butylesterhydrochlorid. 
Ausbeute 70,3%. F . 64—66°. Hygroskop. — Glykokollisobutylesterhydrochlorid. 
Ausbeute 66,7%. F. 70—72°. Sehr hygroskop. — Glykokoll-n-a?nylesterhydrochlorid. 
Ausbeute 68,2%. F. 118—120°. Sehr hygroskop. — Glykokollbenzylesterhydrochlorid. 
Ausbeute 31,7%. F. 126—128°. N icht hygroskop. — Die Darst. der freien Ester 
geschah nach der Methode von E. F is c h e r .  Reinigung durch fraktionierte Dest. — 
Glykokoll-n-propylester. Ausbeute 72,7% d. Th. K p .10_18 50—53°. — Glykokoll- 
isopropylester. Ausbeute 64,1%. K p .]2_15 52— 55°. — Glykokoll-n-butylester. Aus
beute 67,6%. K p.8_jj 55—58°. — Glykokollisobutylester. Ausbeute 71,4%. Kp.5_u  60

C2H5N J

CHj
I

H C - C = C H

n c 2h 6 j n c 2h 5
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bis 63°. — GlykoJcoll-n-amylester. Ausbeute 71,0%. Kp.8_n  73—76°. — Glykokoll- 
isoamylester. Kp.„_10 78—80°. — Glykokollbenzylesłer. Ausbeute 69,8%. Kp.s_n  93 
bis 95°. — Zur Best. der Umwandlungsgeschwindigkeit der freien Ester in Glycin- 
anhydrid wurden dieselben in Róhrchen eingeschmolzen u. bei 18° bzw. 37° auf- 
bewahrt. Von Zeit zu Zeit wurden die Róhrchen geóffnct u. das ausgescliiedene 
Anbydrid -wurde dureh ein gewogenes F ilter filtriert, m it A. gewaschen u. gewogen. 
Bei der Best. der Bildungsgeschwindigkeit von Gimnidinoessigsdureanhydnd wurde 
w e  folgt verfahren: 0,002 Mol. Esterhydroohlorid wurden im Kjeldahlkdlbeken m it 
der 3-fachen Menge (0,006 Mol.) einer alkoli. Guanidinlsg. versetzt. Das entstehende 
Ammoniak wurde in 1/10-n. H 2SO,, geleitet. Zur Kontrolle wurde eine Blindprobe 
ohne Esterhydroohlorid angesetzt: Die Menge der aus Guanidin entstehenden fliieh- 
tigen Prodd. ist minimal. (Ztschr. physiol. Chem. 1 7 6 . 101—08. Halle, Physiol. Inst. 
d. Univ.) K r o n e r .

Walter C. Holmes, Die Taulomerie des Brillantkresylblaus. Dieser Oxazin- 
farbstoff m it metaehromat. Eigg. wird bei biolog. Arbeiten verwendet. Bei Anderung 
der Konz. in  wss. Lsgg. erleidet er eine auffallonde Farbanderung. In  relativ konz. 
wss. Lsgg. is t er hauptsachlicli in  der violetten Form, m it einer maximalen Absorption 
bei ca. 575 m/i zugegen. Die Verdunnung dieser Lsg. ist von einer fortsehreitenden 
t)berfuhrung in eine 2. Form begleitet, die blau, m it einer maximalen Absorption 
bei ca. 625 111/7, ist. Es konnte erhebliches Beweismaterial beigebracht werden, welches 
darauf hindeutet, daB die Farbanderung dieses Typus nieht von elektrolyt. oder hydro- 
lyt. Dissoziation, Solvatation oder einer Anderung der Mol.-Aggregation lierruhrt, 
sondern daB Tautomerie vorliegt, bei welcher die Veranderungen im Farbstoffmol. 
wahrsclieinlich auf einer Versehiebung der Affinitaten beruht, die dureh die Weehsel- 
wrkg. von Restaffinitaten von Lósungsm. u. gel. Stoff hervorgerufen wird. Eine 
0,l% ig. Lsg. des Farbstoffs in einer i¥/15-Acetatpufferlsg., die 0,6 Mol. NaCl enthalt, 
wird sorgfaltig m it einem gleichen Volumen Chlf. gesehiittelt, u. das Chlf. wird 1: 5 
verd., um eine gecignete In tensitat der Farbę fiir spektrometr. Messungen in der 1 cm- 
Zelle zu erhalten. In  einer solchen Lsg. ist der meiste Farbstoff in der violetten Form 
zugegen. Durcli direkte Lsg. des festen Farbstoffs in Chlf. erhalt man eine Lsg., in 
der der gróBere Teil des Farbstoffs in der blauen Form zugegen ist. Aueh ergab sich, 
daB die blaue Form des Farbstoffs gegen Alkali sehr reaktiy, die violette Form aber sehr 
inaktiy ist. Die Farbanderungen konnen folgendermaBen gedeutet werden:

(Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1989—93. Washington, Dep. of Agricult.) K i n d s c h e r .
William Henry Perkin, jun., Inanendra Nath Ray und Robert Robinson,

Yersuche zur Synthese des Brasilins und Hdinatozylins und ilirer Derivale. I II . (II. 
vgl. C. 1 9 2 8 . I. 74. Vgl. ferner aueh P f e i f f e r  u . Mitarbeiter, C. 1 9 2 8 . I. 2506). 
Die Umwandlung des in der I I . Mitt. beschriebenen Desoxytrimcthylbrasilons (I) 
in 0-Ti'imethylbrasilin (II) erwies sich ais unerw artet schwierig. So gibt eine k. chloro
form. Lsg. von I  m it troeknem HC1 IsobrasileinliydrocMoridtrimelhylathcr (III), die 
Oxydation m it Benzopersaure in  Chlf. liefert eine Verb. der Konst. IV. In  einem, n ieht 
wicder zu reproduzierenden, Vers. gab I  m it Benzopersaure ein krystallin. Deriv., 
welches dureh w. H 2S 04 in ein Pyryliumsalz umgewandelt wurde. Das sehr charak- 
terist. Trimethylbrasileinformiat formulieren Vff. nach V, analog das Dibromid nach
VI. Die Analogie von V u. ATI erhellt aus der Red. des Trimethylbrasileins dureh Zn- 
Staub in Ggw. von Eg. oder HC1 zu einem phenol. Prod., welches m ethyliert I  liefert. 
Ebenso gibt die Red. von VII Desoxytrimethylbrasilon; das Anhydrohydrochlorid 
des Tetramethyldihydrobrasileinols (VIII) verhalt sich wie eine Additionsverb.: Des- 
oxytrimethylbrasilon-Methylhypoehlorit. VI liefert in  Eg. m it K -Acetat ein amorphes 
Bromaeetat, E rsatz des Br dureh Methoxyl u. Synthese von M I gelang nieht. Mit 
Pd-H 2 reduziert g ib t l  einDihydroderivatlX, u. dieses liefert durehOxydation m it Chrom- 
saure Trirmthylbrasilon (X), was eine Synthese dieser Verb. bedeutet. X laBt sich in 
alkoh. Eg. m it Zn zu dem Pinahol XI reduzieren, welches krystallinische rote Salze 
der Formel V bildet.

N N

yiolett blau.
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V e r s u c h e .  Bei der Red. des Trimethylbrasilons m it Phenylhydrazin entsteht 
ais Nebenprod. eine Verb. C^H ^O.,!^ oder C2ŁH 220,,N2, aus Eg. F. 245° (vgl. H e r z ig
u. P o l l a k , Ber. Dtseh. chem. Ges. 38. [1905]. 2166) entweder ais PyrazolinderiT., 
oder nach XII aufzufassen. Desoxytrimethylbrasilon gibt m it Benzopersiiure in  Chlf. 
eine Verh„ CajH^Oj (IY), aus A. F. 152°. Aus den Komponenten in  Eg. Desoxylrimethyl- 
brasilondibromid (VI), m it einem tjbcrschuB an Br ein Perbromid, C10H 18O4Br6. Aus I  
durch katalyt. Red. m it Pd-H 2 Dihydrodesozytrimethylbrasilan (O-Trimethylbrasilan) 
C19H 20O,, (IX), aus Methylalkohol F . 109°. Hieraus durch Oxydation m it Chromsaure 
in  Eg. unterhalb 20° Triinethylbrasilon, C19H 180 6 (X), aus Eg. F. 185°. Die Red. von X 
m it amalgamiertem Al fiihrt zu einer Ferii. C19H20O„, %  H 20 , aus A. F. 129°, m it Acet- 
anhydrid ein Deriv. vom F. 116°. Durch Red. von X in alkoh. Eg. m it Zn-Staub das 
Pinakol, C19H 20O6 (XI), aus A. farblose Prismen vom F. 167— 168°; das Prod. lóst sich
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in  HCOOH zu einer hochroten Lsg., welche langsam ein krystallin. Formiat absoheidet, 
ahnlich das Anhydrosulfat, rote Nadeln u. Anhydrohydrochlorid, scharlachrote Nadeln. 
Aus O-Triaeetylbrasilin m it Chromsaure in Eg. O-Triacetylbrasilon, C22H 180 9, 1/2 H ,0 ,
a,us A. F. 187° (Zers.). Analog O-Tribenzoylbrasilon, C3;H 240 9, aus A. F. 205° (Zera.). 
(Journ. chem. Soc., London 1928. 1504— 13. Manchester u. Oxford, U n iw .) T a u b e .

H. A. Schuette und Phylłis A. Bott, Carotin: ein Farbstoff des Honigs. Vff. 
konnten zeigen, daB wenigstens eines der Pigmente des Buchweizenhonigs m it PAe. 
in  Ggw. von A. u. CaS04, entsprechend einer yon P a l m e r  u . E c k l e s  (Journ. biol. 
Chemistry 17 [1914]. 224) bei Blutserum angewendeten Methode, isoliert werden kann,
u. daB dieser Farbstoff Carotin ist. Die Iden tita t wurde neben anderem durch Fest- 
stellung des Absorptionsspektrums in CS2-Lsg. sichergestellt. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 50. 1998—2000. Madison, Wisconsin, Uniy.) K in d s c h e r .

SadayukiHamano, NeueFarbreaktionendes Biosterins. Aus Lebertran gewonnenes 
Biosterin gibt folgende neuen Farbrkk., wenn man die alkoh. Lsg. m it dem betreffenden 
Reagens u. einigen Tropfen konz. HCl yersetzt: Mit Phloroglucin griin, dann blau, 
nach ca. 10 Min. hellrot. Mit Orcin citronengelb. Mit Pyrogallol oder Resorcin griin 
fiir einige Min. Mit Naphthoresorcin tiefgrun, bestandig. Mit Anilin, Xylidin, Benzidin, 
Naphthylamin oder Phenylhydrazin nach Zusatz von Eg. hochrot. Mit Indol dunkel- 
griin, allmalilich braun. Mit a-Methylindol blau. Mit Skatol gelbbraun. Mit Pyrrol 
griin, dann dunkelbraun. Mit Chinaldin gelbbraun. Empfindlichkeit der Rkk. mit 
Phloroglucin u. Naphthylamin 1: 600 000. Da viele Aldohydo (besonders Furfurol) 
bei der Kondensation m it obigen Substanzen ahnliche Fśirbungen geben, ferner Bio
sterin reduzierend wirkt, so enthiilt dieses vielleicht ein CO. Cholesterin liefert obige 
Rkk. nicht. (Buli Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 1. 36— 37.) Lb.

Emil Abderhalden, Schwefel in  EiweifSkorpem. H I. Derivate von l- und i-Cyslin. 
Eine Richtigstellung. (Vgl. G o r t n e r  u . H o f f m a n , C. 1927. I. 2900.) Vf. hat 
friiher (C. 1903. II . 389) aus H arn u. Organen mittels /J-Naphthalinsulfochlorid 
in deutlich NaOH-alkal. Lsg. 1-Cystin isoliert u. die in  yorliegender Arbeit ab- 
gebildeten Nadeln yom F. 213— 214° erhalten. Wenn G o r t n e r  u. H o f f m a n  
die Originalarbeit gelesen hatten, hatten  sie gesehen, daB vom Vf. bei Organen nicht 
NEŁ, in groBer Menge, sondern nur eine Spur, um Cystin zu losen, bei groBem t)ber- 
schuB von NaOH benutzt wurde. Selbstverstandlich entsteht bei NH3-Ggw. sonst 
f3-Naphthalinsulfamid (F. 213—214°) u. jeder H arn enthalt ja  NH3. Diese Gefahr 
wurde eben durch NaOH u. ausreichendes Chlorid vermieden. (Journ. biol. Chemistry 
75. 195— 97. Halle a. S., Physiol. Inst.) F. Mu l l e r .

Ross Aiken Gortner, Schwefel in  Eiweifikorpern. I I I .  Derimte von l- und  
‘ i-Cystin. Eine Erwiderung. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. gibt an, A b d e r h a l d e n s  Vor- 

schrift genau befolgt u. das Amid vom F. 213—214° erhalten zu haben. Das N H 3 
muB vor Zusatz des /3-NaphthalinsulfochIorids entfernt sein. — Das 1-Cystinderiv. des 
Vfs. vom F. 203— 204° zeigt genau die gleiche Krystallform wio das A b d e r h a l d e n s . — 
Vf. bestatigt jetzt, daB A b d e r h a l d e n  zweifellos das richtige Prod. 1903 isoliert hatte. 
(Journ. biol. Chemistry 75. 199—-200. St. Paul, Div. of Agric. Biochem. Univ. of 
Minnesota.) F . M u l l e r

Marc Fouassier, Das Casein. I . Die Fabrikalion des Gaseins. Vf. beschreibt 
die 3 versehiedenen Herst.-Methoden fiir Casein: durch Labfiillung, durch Ausfiillung 
mittels zugesetzter Mineralsaure u. durch Koagulation mittels durch Milchbakterien 
produzierter Milchsaure. Die gewonnenen Prodd., ihre durch den Darst.-ProzeB be- 
dingto Verschiedenheit u. ihre Verwendungsgebiete werden besprochen. (La N aturę 
1928. I. 546—49.) R o l l .

H. O. Calvery und D. B. Remsen, Die Nucleolide der Triticonucleinsaure. 
(Vgl. C. 1927. I I . 2063.) Aus der aus Weizenkeimen isolierten Triticonucleinsaure 
wurden die 4 Nucleolide von Ghianin, Adenin, Cytosin u. Uracil erhalten u. dam it 
die Iden tita t der Triticonucleinsaure m it Hefenucleinsauro wahrscheinlich gemacht. 
Die Hydrolyse war nach 36 Stdn. in verd. NaOH bei Zimmertemp. beendet. Das 
F iltra t der Pb-Salze wurde bei niedriger Temp. auf ein ldeines Vol. eingeengt, m it
4—5 Vol. A. versetzt u. der A. abgedampft, wodurch hauptsachlich Uracilnucleotid 
abgeschieden wurde. Die Hydrolyse der Nucleinsaure m it NH3 vereinfacht jedoch 
die Aufarbeitung. (Journ. biol. Chemistry 73 [1927]. 593—97. Baltimore, Dep. of 
Physiol. Chem., the Johns Hopkins Univ.) L o h m a n n .

N. Gawrilow und K. Lawrowsky, Ober einige Anhydride der Aminosduren aus 
Gelatine {Hydrolyse nach der Methode von Zelinsky-Ssadikoio). Die Frage, ob die bei
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der Autoklavenhydrolyse auftretenden Anhydride im EiweiB Yorgebildet sind, ist 
positiY zu entscheiden, falls es gelingt, nach d e r  ZELINSKY-SSADIKOW -M ethode opt. 
akt. Anhydride zu isolieren. In  der T at fanden Vf. bei ihren Verss. m it Gelatine in  der 
ersten durch Essigather ausgezogenen Eraktion zwei Anhydride, l-Prolylglycinanhydrid 
u. l-Leucinglycinanhydrid. Die Eraktion m acht ca. 10% der hydrolysierten Gelatine 
aus. Es werden also m it der genannten M eth o d e  Anhydride gewonnen, die m it den 
Rk.-Prodd. der tryp t. Verdauung ident. sind, welch letztere nach allen bisherigen 
Unterss. noch niemals die Bildung von Diketopiperazinen infolge einer sek. Rk. ver- 
ursacht hat. (Biochem. Ztschr. 190 [1927]. 27&—85. Moskau.) Ott.

W. K. Lewis und c. F. Daniel, Massenwirkungseffekte bei der Realction zwisehen 
Gelatine und Sauren. P r o c t e r s  Massenwirkungsgleichung (C. 1914. I. 1587) fur 
die Rk. zwisehen Gelatine u. Sauren schlieBt in sich, daB entweder das Mol.-Gew. der 
Gelatine n icht mehr ais das 2-fache des Aquivalentgew. betrag t oder daB alle N H 2- 
Gruppen dieselbe Saurestarke besitzen; fiir die Daten von L o e b  (C. 1S21. I. 629) 
bei Ideinon [H ]  versagt sie vollkommen. Isoelektr. Gelatine w irkt ais sehwachere 
Base ais Gelatine, die schon m it Saure in  Verb. getreten ist. Vff. erkliiren dies Verh. 
durch die Annahme einer inneren Kompensation zwisehen Amino- u. Carboxylgruppen 
in  der Gelatine selbst u. leiten eine allgemeine Massenwirkungsgleichung fiir die Rk. 
zwisehen Gelatine u. Sauren ab, die der inneren Kompensation durch ein Korrelctions- 
glied Rechnung trag t u. die Daten von L o e b  u. von P r o c t e r  gut wiedergibt. (Bei 
PROCTERS Verss. bei hoher [H '] ist wahrscheinlieh Hydrolyse eingetreten.) Die 
Kompensation findet wahrscheinlieh zwisehen Gruppen Yerschiedener Moll. s ta tt 
u. fiihrt zu einer „Polymerisation“ in  der Umgebung des isoelektr. Punlctes. (Colloid 
Symposium Monograph 4 [1926]. 122—31. Cambridge [Mass.], Massachusetts Inst. 
of Technology.) K r u g e r .

Homer Adkins and S. M. Mc Elvain, Elementary organie chemistry. New York: Mc Graw-
Hill 1928. (183 S.) 12°. (Internat’1. chemical ser.) Lw. S 2.25.

Stanley F. Smith, Aids to organie chemistry. London: Bailliere 1928. (114 S.) 8°. 3 s. net.

E. Biochemie.
E. Herlinger, Zur Geochemie des Lebens. Ausgehend von den Forschungen von 

W e r n a d s k y  (vgl. C. 1927. I I . 1684) wird dargelegt u. zusammenfassend gezeigt, 
daB die Verbreitung der Lebensvorgange m it dem Bau u. der Verteilung der Elemente 
in  der Erdkruste Yerbunden ist. J e  nach dem Bau sehon der elementaren Ionen kommen 
diesen bestimmte Funktionen im LebensprozeB zu, wobei die regulativ wirksamen ' 
Ionen der Fe-Cu-Gruppe bei den 0 2-Lebewesen ausschlaggebende Bedeutung besitzen; 
hier m acht sich die geochem. Verteilung der Elemente wesentlich bemerkbar. Je  naeh 
der Bedeutung des besonderen Regulators ist fur ihn eine m ittlere Aufnahmekonz. 
vorgeschrieben. In  den Speichersubstanzen des lebenden Organismus werden die 
selteneren Regulatoren angehiiuft. (Ztschr. angew. Chem. 41. 812— 15. Berlin- 
Dahlem.) G r o s z f e l d .

J. F. Mc ciendon, Kolloide Eigenschaften der Oberfldche der lebenden Zelle. (Vgl.
C. 1926. II . 2190.) Messungen an RindcrW«< m it einer verbesserten Wechselstrom- 
methode (C. 1920. IV. 614) ergeben, daB der W iderstand der Plasm amembran 3-mal 
so groB ais derjenige des halben Zellinnern u. die Impedanz der intakten  Zellen 4- bis 
5-mał so groB ist ais die Impedanz der hamolysierten Zellen. Das Verlialtnis der 
Impedanz des Blutes bei 1000 Perioden zu derjenigen bei 1 000 000 Perioden steigt 
m it der prozcntualen Zunahme des Zellvol. im Serum iiber 25%  erst langsam u. dann, 
wenn das Zellvol. 95% erreickt hat, sehr raseh. Die Plasmamembran ist also wahr- 
scheinlich von monomolekularer Dicke u. kolloid in  dem Sinne, daB sie aus Stoffen 
besteht, die in  Lsg. kolloid sind, u. daB sie auf ein kleines Vol. eine ausgedehnte Ober- 
fliiche besitzt. Sie ist wahrschcinlich nicht g la tt, sondern aus verzweigten Moll. auf- 
gebaut, wobei zwisehen den Zweigen Poren vorhanden sind. Spezif. W iderstand der 
Membransubstanz ca. 106. Das Zellinnere h a t etwa den 3-faehen W iderstand des 
Serums, doch is t die Ionisation in den Blutkorperchen wahrscheinlich groBer ais 1/3 
derjenigen im Serum, da die Ionengesehwindigkeiten durch den hohen Proteingeh. 
erheblich Y errin g ert werden. Die merkliche L e itfa h ig k e it  der Zellmembran kann 
durch ilire Perm eabilitat fiir Cl'-Ionen erklart werden. (Colloid Symposium Mono
graph 4 [1926]. 224—33. Minneapolis [Minn.], Univ. of Minnesota.) K r u g e r .
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N. Okunew, TJntersuchungen iiber Funktion der Zellen des reticuloendothelialen 
Apparats. E in  Beitrag zum Permeabilitdtsproblem. (Vgl. C. 1927. II. 1451.) Vf. 
untersueht m it Hilfe der Methodik von B e  h b  IN DER (C. 1927. II. 1451), inwiefern 
yerschiedene Suspensionen oder Sole, deren Teilchen von den Zellen des Reticulo- 
Endothels begierig aufgenommen werden (Lithium-Carmin nach MOELLENDORFF, 
Kollargol, Fe20 3-Sol [Ferrum oxydatum dialysatum], wss. C7ioZesien«aufsehwemmungen, 
wss. Suspensionen von Zeichenlusche [,,Pelikan“ ] u. Zinnober [ +  Gelatine], Sus
pensionen von Bacl. subtilis u. von Hammelcrythrocylen in  physiolog. NaCl-Lsg.) 
imstande sind, die Grenzflachenspannung an der Grenze If.-Lipoid (Olirendl) bzw. 
Lipoidlóser (Bzl.) zu beeinflussen. Alle Substanzen zeigen eine zwar yerschieden 
starkę, aber immer deutlich ausgedruckte Grenzflaehenaktivitat an der Grenze 
W.-Bzl. u. W.-01ivenol. Dies weist darauf hin, daB bei der Aufnahme dieser 
Substanzen von den Zellen des Reticulo-Endothels ihre Eahigkeit zur Anhiiufung 
an  der Grenzfliiche eine bedeutende Rolle spielen kann, u. spricht fiir die Annahme 
von S c iiu l e m a n n  (Bioehem. Ztschr. 80 [1917]. 1), daB zwischen echter Phago- 
cytose u. der Eunktion der Zellen des retieulo-endothelialen App. nicht nur morpholog., 
sondern auch physikal.-chem. Ahnlichkeiten bestehen konnen. Die TRAUBEsche 
Theorie der ZeUpermeabilitat ist auch auf die Aufnahme von kolloiden bzw. sus- 
pendierten Substanzen auszudehnen. (Bioehem. Ztschr. 195. 28—39. Leningrad, 
Akad. d. Wissenschaften.) ■ K r u g e r .

Marian Irwin, Hemmungseffekt von Acetat und Essigsaure auf lebende Zellen von 
Nitella. (Vgl. auch C. 1927- I- 2436.) Vorbehandlung der Zellen in  Acetatpuffcr- 
mischung oder Essigsaure (pn =  5,5 bis 4,8 bzw. 4,8—4,0) erniedrigt die pn der 
Vacuolenfl. u. vermindert ebenso das Eindringen einer Brillantkresylblaulsg. Die Ursaehe 
hierfur ist in Yeranderung der Durchliissigkeit des Protoplasma zu sehen. (Proceed. 
of the Soc. for experimental Biol. and Med. [1927] 24. 935—36. Sep. New York, 
Rockefeller Inst.) S c h n i t z e r .

Marian Irwin, Spektrometrische Analyse des von Metliylenblau in  Nitella ein- 
dringenden Farbstoffs. Die Aufnahme von Earbstoff in die Vacuole erfolgt am besten 
bei ph =  9,2. Man findet dort hauptsachlich Azur B  u. Spuren von Metliylenblau. 
Vacuolensaft ais solcher verandert Metliylenblau nicht, die Umwandlung geht im 
Protoplasma vor sich. Ażur B wird bei ph =  9,2 viel schneller aufgenommen ais 
Metliylenblau. (Proceed. of the Soc. for experimental Biol. and Med. 25. 563—64. 
Sep. New York, Rockefeller Inst.) S c h n i t z e r .

R. Keller, Molekule und Ionen im  Plasma. (Vgl. C. 1926. I. 2591.) In  der 
unmittelbaren NiŁhe von Membranen u. Proteinen u. hydrophilen Kolloiden, die 
gewóhnlich negative Eigenladungen haben, sind die Anionen ganz unbeweglich u. 
die Kationen stark gehemmt. Ionen dringen nur ausnahmsweise, undissoziierte Moll. 
regelmaCig in das lebende Plasma ein. (Bioehem. Ztschr. 1 9 5 .14— 19. Prag.) K r u g e r .

Nelson W. Taylor, Eine au f die Eigenschaflen der Plasniamembran gegriindete 
physikochemische Theorie der Erregung des siiflen und bitteren Geschmacks. Die meisten 
Substanzen m it ausgesprochener pharmakolog. Wrkg. schmeekcn bitter. SiiBe u. 
bittere Substanzen stehen chem. in naher Beziehung; in  vielen homologen Reilien 
findet ein kontinuierlicher tjbergang vom siiBen zum sauren Geschmack s ta tt, sufie 
Stoffe haben haufig bitteren Nachgeschmack. Der Obergang siiB—bitter entspricht 
dem kontinuierlichen tjbergang von der stimulierenden Wrkg. der Anaestlietica bei 
niedrigen Konzz. zur narkot. Wrkg. bei liolieren Konzz.; die Strukturanderungen 
in der Zellmembran der Sclimeckbecher sind den in anderen Kórperzellen horvor- 
gerufenen analog. Vf. nim m t im AnscliluB an C lo w e s ,  L i l l i e  u . a. an, daB sich 
in der Zellmembran 01- in  W.- u. W.- in  Ul-Emulsionen im Gleiehgewielit befinden 
u. daB die stark  adsorbierbaren Narlcotilca das Phasenycrliiiltnis der Emulsionstypen 
zugunsten der Bldg. des W.- in Ól-Typs unter Herabsetzung der Perm eabilitat fiir 
wasserl. Stoffe versehieben; wahrend der Emulsionsumkehr t r i t t  eine Periode erhohter 
Geschwindigkeit aller Zellrkk. ein. Der siiBe Geschmack entspricht einem Zustand 
der Begiinstigung, der bittere einem Zustand der Hemmung der Zellaktivitaten. 
(Protoplasma 4. 1— 17. Minneapolis, Univ. of Minnesota.) K r u c e r .

E.r  P f la n z e n c h e m ie .
E. K. Nelson, Die Sauren des ATwrnsirups. Yf. untersuclite Ahornsirup aus 

Vermont u. Bellevillc, Michigan, auf A rt der anwesenden Sauren. Neben Apfelsaure, 
die yorherrscht, konnten Ameisensaure, Essigsaure u. Citronensaure nachgewiesen
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werden. Auch eine kleine Menge Fumarsaure u. eine Spur Bernsteinsaure wurde auf
gefunden. AuBerdem war eine geringe Menge einer nicht naher gekennzeichneten 
Saure m it hohem F. zugegen. Weder d- Weinsaure, noch Tricarballylsiiure, die 
E . O. V. L ip p m a n n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 7  [1914]. 3094) im Ahornzucker-„Sand“ 
aufgefunden hatte, konnten na-chgewiesen werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2006 
bis 2008. Washington, Dep. of Agricult.) KiNDSCHER.

E. K. Nelson, Der Geschmack des Ahornsirups. (Vgl. vorst. Ref.) Die Unters. 
ergab, daB der Geschmack besonders von einer unbestandigen phenolartigen Substanz 
abhangt, die m it einem krystallinen Aldehyd vom F. 74— 76° u. ahnlichem Geruch 
u. Eigg. wie das Vanillin verbunden ist. Auch mag der Ahornsirup noch kleine Mengen 
anderer aldehyd. Verbb. enthalten. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2009—12. W a
shington, Dep. of Agricult.) KiNDSCHER.

E. K. Nelson. Die Sauren des Ahornzucker-„Sands“. (Vgl. yorst. Ref.) Dieser 
„Sand“ ist ein Nd. von Ca-Salzen organ. Sauren, welcher sich beim Konzentrieren 
yon Ahornsaft bildet. Nach den Unterss. des Vfs. enthalt er, neben l-Apfelsdure ais 
H auptbestandteil, Ameisensaure, Essigsdure, Fumarsaure, Bernsteinsaure u. Citronen- 
saure. Auch sind Spuren d-Weinsaure u. Tricarballylsaure zugegen. SchlieBlich konnten 
noch geringe Mengen einer unbekannten Saure nachgewiesen werden, die ein Hydrazid 
vom F . 173—175° liefert. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2028—30. Washington, Dep. 
of Agricult.) KiNDSCHER.

E. K. Nelson, Die Sauren der Feigen. (Vgl. vorst. Ref.) In  Adriafeigen wurden 
Essig- u. Citronensdure, in Calimyrnafeigen Essig- u. Citronensaure, sowie kleine Mengen 
Apfelsdure aufgefunden. Weiter wurde gefunden, daB adriat. „blaclc neck“-Feigen 
mehr ais 10-mal so viel freie Essigsaure ais n. Adriafeigen enthalten; auch wurde 
weniger Citronensaure ais in n. Feigen yorgefunden. Normale Calimyrnafeigen en t
halten 0,26 g pro kg freie Essigsaure u. 3,5 g Citronensaure neben kleinen Mengen 
Apfelsaure. Bei Calimyrnafeigen m it Innenfaule betrug der Essigsauregeh. bis 0,56 g 
pro kg u. der Citronensauregeh. bis 3,3 g pro kg. (Journ. Amer. chem. Soc. 50. 2012 
bis 2013. Washington, Dep. of Agricult.) KiNDSCHER.

C. Griebel, Zum Yorkornmen von Starkę in  ólreiclien, ais Lebensmitiel Verwendung 
findenden Samenkernen. (Sapucaja-Nu/3; Pecan-Nuf}; Zirbel-Nup.) (Vgl. C. 1928. 
1882.) Beschreibung des Starkeyorkommens in  den ais Mandelersatz verwendeten 
Samenkernen m it Abbildungen der letzteren. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 55.
236—39. Berlin, Staatl. Nahrungsmittel-Untersuchungsamt.) G r o s z f e l d .

Thomas Percy Hilditch, Die chemische Zusammensetzung von pflanzlichen 
Samenfetten in  Beziehung zu den Pflanzenordnungen. Nach eigenen u. aus der L iteratur 
zusammengestellten Analysen der Samenfette yon Palmen, Myristieaeeen, Cruciferen 
u. Umbelliferen haben die F ette  der yerschiedenen Gruppen neben gemeinsamen auch 
spezif. Bestandteile. (Proceed. Roy. Soc., London Serie B 103. 111—17. Dep. of Ind. 
Chem., Univ. of Liyerpool.) L o h m a n n .

P . Casparis und Ida Michel, Ober das Ammoresinol aus dem Ammoniakgummiharz. 
Fortsetzung der Unters. iiber Ammoresinol (vgl. C. 1925. I. 987). Bei der Darst. des 
Acetylammoresinols zeigte sich, daB der gesamte saure Harzanteil des Ammoniacums 
aus Ammoresinol besteht. Die Ausbeute kann sehr groB sein, wenn Harzlsg. u. die 
zur Ausschiittelung yerwendete Lauge stark  verdim nt sind. Das Acetylderiy. ist unl. 
in W. u. Alkalien, schwer 1. in PAe., 11. in h. A., CH3OH, k. A., CS2, Eg., Bzl., Toluol, 
CCI., u. Essigather, sehr 11. in  Chlf. u. Aceton. — Durch gelindes Verseifen der Acetyl- 
yerb. m it alkoh. KOH konnten 98% Ausbeute an Ammoresinol gewonnen werden, 
1. in Laugen. — Darst. des Benzoylammoresinols durch Lsg. des Ammoresinols in  10%ig. 
uberschussiger NaOH u. Schutteln m it Benzoylchlorid. — Verss. zur Konstitutions- 
ermittlung des Ammoresinols ergaben, daB die beiden restlichen O-Atome ais Methosyl- 
sauerstoffe yorliegen (Methoxylbest. nach Z e i s e l ), wonaeh folgende Formel aufgestellt 
wurde: C10H 1?(OH)(OCH3)2. — O x y d a t i o n s v e r s s .  m it Chromsaure u. KMnO., 
yerliefen negatiy, doeh gab Oxydation m it H 20 2 in  Eg. gróBere Mengen von y-Resorcyl- 
sdure. — Durch Einw. von H N 03 auf Acetylammoresinol in  schwefelsaurer Lsg. wurde 
Styplininsaure erhalten. F. 175,5°. Aus den Resultaten der Oxydations- u. der 
Nitrierungsverss. schlieBen Vff., daB im Ammoresinol 2 Methoxyl- oder eine Methoxyl- 
gruppe u. das phenol. OH in einem aromat. Kern in Metastellung stehen miissen. — 
R e d u k t io n s y e r s s . :  Z i n k s ta u b d e s t .  m it Acetylammoresinol ergab geringe Aus
beute an KW -stoffen; durch fraktionierte Dest. wurde Fraktion m it Kp. 215—225° u. 
F rak tion  m it Kp. 245—250° erhalten. Nach Elementaranalyse Zus. C15H 21 u. Cj6H2j. Bei
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der k a t a ly t .  H y d r ie r u n g  des Acetylammoresinols (in Eg. bei Ggw. yonPlatinsehwaTz) 
werden 4 H-Atome angelagert. Angabe der Hydrierungsresultate in Tabellen u. Kurven.

(Gegen Br erwies sich das Ammoresinol 
ais gesatt.) Das isolierte Tetrahydroacetyl- 
ammoresinol bildete wachsartige, weifle M.,
E. 62—63°. — Die Kalischmelze des Acetyl
ammoresinols ergab einen Kórper, der nach
F. u. Rk. ais fi-Resorcylsdure (1, 2, 4) identi-
fiziert wurde. Der Nachweis is t nieht 
sieher. — Auf Grund der Ergebnisse kann
fiir das Ammoresinol eine Formel von 
nebenstehendem Typus in Frage kommen.

•Im Kern II  sind Stellungen der Methosyl-, Methylgruppen u. Doppelbindungen wili- 
kurlieh angenommen. (Pharmaz. Acta Helv. 3. 25—31. 41—52. Basel, Univ.) L. Jos.

Frank A. Csonka, Studien iiber Gluteline. I II . Das Glutelin von Hafer (avena 
sałiva). (II. ygl. J o n e s , C. 1928. II . 456.) Im  Haferkorn seheint eine chem. oder 
physikal. Kombination von Glutelin u. Prolamin vorzuliegen. — Nur Glutelin fallt 
bei 0,018 (NH4)2S04-Sattigung dureh 0,2%ig. NaOH. — Isoelektr. P unkt des Glutelins 
ist ph =  6,45. Es enthalt in °/0: Amido-N 13,46; Cystin-N 199; Arginin-N 15,30; 
Histidin-N 3,49; Lysin-N 5,45. (Journ. biol. Chemistry 75. 189—94. Washington, 
Protein and Nutr. Div. U. Ś. Dept. of Agric.) F . Mu l l e r .

B. SanjivaRao und Vishnu Purushottam Shintre, Uber den farbenden Bestand- 
te.il in  den Wurzeln von Curcuma aromatica, Salisb. 2 kg feinst gepulverte Wurzeln
von Curcuma aromatica Salisb. wurden in der K alte m it 95%ig. A. erschópfend aus-
gezogen. Zur Trennung des Farbstoffs wurde die alkoh. Lsg. m it einer gesatt. Lsg. von 
Bleiacetat fraktioniert gefallt, der Nd. m it A. gewaschen u. m it wss. H 2S 04 behandelt. 
Ans h. A. wurden 3,2 g Farbstoff erhalten, der m it Curcumin ident. war; C21H 20O6, 
aus CH3OH orangefarbige Prismen, F. 177— 178°. Benzoylderiv., C12H 320 9, aus A.-Bzl. 
blaCgelbe Blattchen, F . 175— 177°. (Vgl. aueh C. 1928. II. 499.) (Journ. Soc. chem. 
Ind. 47 . T  54. Bangalore, Indian Inst. of Science.) S i e b e r t .

F. Hercik, Die photocapillare Reaktion von Pflanzensaften. (Biolog. Listu 13 
[1927]. N r. 2. 23 Seiten Sep. — C. 1928. II . 160.) T o m a s c h e k .

E a. P f la n z e n p h y s io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .
Burton E. Lmngston, Dynamische Beziehungen zwisclien Pflanze und Boden mit 

besonderer Riicksicht auf Wasser und Sauerstoffbedarf. Zusammenfassende Mitt. iiber 
friihere Yerss. m it Mitarbeitern. Unter den klim at. Bedingungen des Baltimoresommers 
sind fur gesundes W achstum etwa 80 g W ./l  q m /l Stde. u. 3 mg 0 2 notwendig. 
(Proceed. National Acad. Sciences, W ashington 14. 293—95. Hopkins Univ.) T r e n e l .

J. R. Sanborn, Chinablau-Aurin-Celhdosenahrboden fiir physiologische Studien 
uber Celluloseabbau. Zu 500 cem eines friiher (Journ. of Bactcriology 1926. 12. S. 1. 
343) vom Vf. beschriebenen Grundniihrbodens werden 500 cem gefiillter Rohbaumwolle 
(nach Mc B e t h )  u . 10 ccm Chinablau-Aurin-Indicator zugefiigt. Fiir feste Nilhrboden 
1,5% Agar; ph um 8,40. Stimulation des Wachstums Cellulose verwertender Bakterien 
dureh Pflanzen- oder Bakterienextrakt oder lebende Zellen von Azotobacter. (Journ. 
of Baeteriology 14 [1927]. 395—97. Sep. CJuebeck, Maedonald Coli.) S c h n i t z e r .

George Valley und Leo F. Rettger, Einflu/3 von C02 a u f Bakterien. Durch- 
liiftung von Speiseeis m it C 02 bei atmosphar. Druck beeinfluCt die Keimzahl nieht; 
ebenso verhalt es sich bei der Milch. Die Wrkg. von C 02 auf Baktcrienkulturen beruhfc 
nur auf gesteigerter [H ’]. Im  Gegenteil kónnen aueh kleine Mengen von C 02 (0,03%) 
waehstumsfórdemd auf Bakterienkulturen wirken; fiir Anaerobier ist es iiberhaupt 
unerlafilich. (Journ. of Baeteriology 14 [1927]. 101—37. Sep. Yale Univ.) SCHNITZ.

E. Masci-Petriccioni, Wirkung von Antisepticis au f die Antigenitat von Impf- 
stoffen. Zus. von 0,5% Phenol zu Bakterienimpfstoffen von T j^hus-, Proteusbaeillen, 
Staphylokokken beeinfluBt die immunisierende Wrkg. nieht, gleichgiiltig, ob man 
das Phenol vor der Erhitzung oder nach der Erhitzung zufiigt. Immunisierungsverss. 
beim Kaninchen; Best. der Agglutination. (Annali Igiene 38. 478—82. Rom.) SCHNITZ.

Horace T. Herrick und Orville E. May, Die Bildung von Gluconsaure dureh 
die Gruppe der P ilze: Penicillium luteum purpurogenum. I I . Einige optimale Bedingungen 
fiir die Saurebildung. (I. vgl. C. 1928. I I . 161.) Die Gruppe Penicillium luteum 
purpurogenum bildet aus Traubenzuckerlsg. groBe Mengen von Gluconsaure unter
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AusschluB anderer Siiuren. Bei Anderung der Temp. zeigt sich ein Optimum bei 25°, 
bei Anderung der Traubenzuckerkonz. ein Optimum bei etwa 20% , fiir MgSO,, bei
0,0073% Mg, fiir Na.,HP04 u. bei H 3P 0 4 bei 0,0086% P. — Daraufhin ergab sich 
ais beste Niihrsalzlsg. auf 1000 Traubenzuckcrlsg.: MgSO,, 0,25, KC1 0,05, Na2H P 0 4
0,1, N aN 03 1,0 g. (Journ. biol. Chemistry 77. 185—95. W ashington, U. S. Dept. 
of Agric.) " F. M u l l e r .

W. Windisch, P. Kolbach und E. Fr. Rothenbaeh, Ober die Auiolyse der 
untergarigen Bierhefe. Es sollte das Optimum der Autolyse von nicht m it Chlf. vor- 
behandelter Hefe in bezug auf Temp. u. Bk. festgestellt werden u. versucht werden, ob 
durch Anderung der pn wahrend der Autolyse ein Nacheinanderwirken der proteolyt. 
Enzyme stattfindet u. dam it ein stiirkerer Abbau der natiirlichen Proteine erzielt wird. 
Nach Erórterung der Versuchsbedingungcn u. der Untersuchungsverff. wird die Einw. 
der Lagerung auf die proteolyt. Enzyme der Hefen, sowie feiner die Einw. verschiedener 
Ph auf den Verlauf der Autolyse u. des Temperaturoptimums der Hefeautolyse be- 
sprochen. W eiterhin sind die Verss. auch auf Hefe, die m it Chlf. yorbeliandelt war, 
u. auf die verschiedene ph einwirkten, ausgcdchnt worden, sowie auf die Anderung 
der ph wahrend der Autolyse. Das Ergebnis der Unterss., die im einzelnen be- 
sprochen werden, ist: Unterss. iiber die natiirliche Autolyse miissen m it frischer 
Hefe ausgefiihrt werden. Der bei langerem Lagern eintretende EiweiBzerfall der Hefe 
is t eine natiirliche Autolyse, neben der Selbstgarung verlauft; gleichzeitige Selbst- 
garung wird wahrscheinlich durch Autolyse bei etwa 47° unterdruckt, ebenso wird da- 
durch Bakterieninfektion prałat, ausgeschaltet. Bei der Autolyse frischer, nicht vor- 
behandelter Bierhefe ist die fiir die Wrkg. der Hefepepsinase optimale ph  gleich 5; ist 
hierbei ein genugender Teil des HefeeiweiBes zu Pepton gespalten, so kann m an durch 
Verschieben der Rk. bis pn =  6,25 in  derselben Zeit insgesamt mehr EiweiB abbauen, 
ais bei Einhaltcn der ph =  5,0 wahrend der ganzen Dauer der Autolyse. Bei einer
3-std. Autolyse u. bei Ph =  5,0 ist die optimale Temp. 55°, bei 6-std. Autolyse 52°. 
U nter optimalen Bedingungen gingen in 6 Stdn. 89% des GesamthefeeiweiBes in  Lsg. 
Die optimale pn fiir eine Autolyse von m it Chlf. plasmolysierter Hefe liegt, wie DERNBY 
schon feststellte, bei ph =  etwa 6. (Wchsehr. Brauerei 45. 251—56. 261—65. 281—85. 
298—302.) R u h l e .

E 4. T ie r c h e m ie .

C. W. Lindów und W. H. Peterson, Der Mangangehcdt pflanzlicher und tierischer 
Stoffe. 84 Stoffe wurden analysiert. In  der Trockensubst. (Tr.-S.) fand sich kein Sin 
bei Fischen, wenig in  Apfeln, Aprikosen, Kirschen u. a. (1,0— 6,0 mg pro kg Tr.-S.), 
mehr in Cerealien, Gemiisen, Wurzeln u. a. (Spinat 86, Weizen 37, Sellerie 27 mg pro 
kg Tr.-S.), noch mehr in  Fruchten (Ananas 134), tier. Gcweben u. Blattgemiisen 
(Lattich 216), doch wechsclt der Mn-Geh. je nach Herkunft, so bei WeiBkohl zwischen
5—16 mg pro kg Tr.-S. (Journ. biol. Chemistry 75. 169—75. Agric. Chem. Dept. 
Univ. of Wisconsin, Madison.) F. Mu l l e r .

Laurence Irving und Phillip H. Wells, Das Vorkommen von labilem Phosplior 
in  verschiedenen Muskelsorten■: (Vgl. C. 1928. I. 1976.) Der Ursprung des labilen P 
im Muskel is t noch nicht klargesteUt. Wenn man unter labilem P  einen Stoff versteht, 
der in  saurer Lsg. saurel. anorgan. P  bildet, so ist ein solcher zweifellos in der Skelett- 
m uskulatur der Siiugetiere m it Ausnalime der Fische vorhanden. Dieser Stoff ist 
verschieden vom Lactacidogen, da dieser in schwach alkal. Saurelsg. anorgan. P 
bildet. AuBerdcm wird der labilo P  in saurer Lsg. fast yollkommen innerhalb 1/2 Stde. 

.gespalten, Danach andert sich die Menge des saurel. anorgan. P  des Muskelextrakts
1 Tag lang nicht mehr. —- Es ist noch nicht sicher, ob der labile P  vor der Extraktion 
im Muskel iiberhaupt enthalten ist. E r felilt beim Fisch- u. Grashiipfer- (Insekten-) 
Muskel, im glatten Muskel der Saugetiere u. Kichtsaugetiere u. im Herzmuskel. Wenn 
iiberhaupt, ist seine Menge viel geringer ais im Skelettmuskel des Siiugetieres. Da 
Vorhandcnsein u. Fehlen dem des Kreatins entspricht, unterstiitzt dies die Annahme 
einer labilen P-Kreatin-Verb. (Journ. biol. Chemistry 77. 97— 113. Stanford Univ., 
Physiol. Dept.) F . M u l l e r .

Richard E. Shope und John M. Gowen, Cholesterin und GlL0lesterimstergelw.lt 
im  Cólostrum der Kuli. Der Cholesteringeh. im Colostrum u. in der Milcli ist relativ 
gering. In  den ersten 48 Stdn. der Colostrumabsonderung sinkt er besonders tief. 
In  der Morgenmilch ist der Cholesterinestergeh. gróBer ais in der Abendmilch. (Journ. 
exp. Med. 48. 21— 27. Princeton, R o c k e f e l l e r  Inst. Dept. for Animal. Pathol.) Mu.
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Richard E. Shope und John W. Gowen, Gholesterin und Cholesterinesłer im  
Blutserum der Kuli, in  de?n letzten Stadium der Trachtigkeit und in  der ersten Lac- 
ialionsperiode. (Vgl. vorst. Ref.) In  der letzten Periode der Sckwangcrschaft ist der 
Gholesterin- u. Cholesterinestergeli. des Serums niedrig. Nach der Geburt ist er im 
Blutserum noch ctwas niedriger, aber steigt darni allmahlich zu lconstantem Niveau, 
das 40—50 Tage nach der Geburt erreicht ist. Dieses Niveau liegt hóher ais vor der 
Geburt. (Journ. exp. Med. 48. 25—30. Princeton, R o c k e f e l l e r  Dept. of Animal. 
Pathol.) F. M u l l e r .

P. A. Levene und K. Landsteiner, Uber einige neue Lipoide. L a n d s t e in e r  u .  
L e v e n e  hatten  friiher (Proc. Soc. Exp. Biol. and Med. 24. 693 [1926]) aus den Lipoiden 
der Pferdeniere, Ochsenniere u. dem Ochsenhirn (der „weiBen Masse“ ) eine Substanz er
halten, die in  ihren Eigg. deutlich yon anderen bekannten Lipoiden abwich (vgl. dazu 
W a lz , C. 1927. I I .  585). Diese Substanz (von Pferdeniere) wurde je tzt in 3 Fraktionen 
aufgeteilt. F raktion 1. is t frei von P u .  S ; die wss. Lsg. gibt m it FE H LiN G scher Lsg. 
in  der K a lte  a h n lic h  wie Hefegummi einen blauen, in W. wl., in Mineralsiiure 1. Nd. 
Fraktion 2. ist frei von P, enthalt S. Fraktion 3. ist frei y o n  S, enthalt P. Bei der 
Hydrolyse geben alle 3 Fraktionen eine reduzierende Substanz u. einen in  W. unl., 
in  organ. Lósungsmm. 1. Riickstand. 1. u. 3. sind in  W. bei Zusatz von Alkali 1., im 
Gegensatz zu 2. 1. u. 2. geben m it Orcin die iibliche Griinfarbung, wahrend 3. eine 
intensive purpurrote Farbung gibt. — Die Abtrennung von 1. aus der „weiBen Masse“ 
beruht auf der Loslichkeit der unreinen Fraktion in  Pyridin, die der Fraktion 2. von 3. 
auf ihrer Unloslichkeit in Eg. u. wss. Alkali. (Journ. biol. Chemistry 75 [1927]. 607—12. 
New York, The Rockefeller Inst. f. Med. Res.) L ohm ann.

Edwin R. Theis, Die Verteilung der Lipoide in  normalem und anormalem Leber- 
gewebe. I. Rinderleber. Das n. Verhaltnis von Phosphor-Lipoid zu N eutralfett ist 
55:45% - Bei krankhafter Yeranderung der Leber konnen die Phosphor-Lipoide 
wenige %  abweichen. Dies hangt von den Bedingungen ab, unter denen sich die Leber 
im Moment des Todes befindet. (Journ. biol. Chemistry 76. 107—14. Detroit, Scientif. 
Labb. of F r. Stearns and Co., Bethlehem, Leligh Univ.) F . M u l l e r .

W. Arndt, Uber die Zusammenselzung der Spongien. Zusammenfassung der L ite
ratur iiber die Zus. yerschiedener Spongien. Von Metallen (einscliliefilich des II) wird 
das Vork. u. der Geh. an Verbb. des K , Na, Ga, Mg, A l, Fe, M n  u. Cu, von Nicht- 
metallen des O, Gl, Br, J , F , S , As, N , P , S i  u. G besprochen. (Sitzungsber. d. Ges. 
naturforschender Freunde 1926. 63— 72. Sep.) H e r z o g .

E 6. T ierphysiologie.
L. Haberlandt, Nachweis und Wirkung eines Kreislaufhormons. Kritisches zur 

Mitteilung von E. K . Frey und H. Kraut. Das yon E. K. F r e y  u . H. K r a u t  be-
schriebene Kreislaufhormon (ygl. C. 1928.1. 2952) ist m it dem Herzhormon nicht ident.
Es is t in  W., nicht aber in  A. 1., dialysiert nicht durch Permanganatmembrane u. wird 
durch Kochen, angeblich auch schon bei 37°, weitgehend zerstort. Durch diese Eigg. 
unterscheidet es sich deutlich vom Herzhormon, das sich gerade entgegengesetzt yer- 
halt. (Munch. med. Wchschr. 75. 1079—80. Innsbruck.) F r a n k .

Max Flesch, Die biologische Bedeutung des brunsterregenden Ovarialhormons. Inha lt 
eines Vortrages. (Miinch. med. Wchschr. 75. 1074—77. Hochwaldhausen.) F r a n k .

James Murray Luck, Gordon Morrison und Leonard Fisk Wilbur, Die 
Wirkung von Insulin  au f den Aminosaurengehalt des Blutes. Nach Insulindosen, die 
noch keinen Iiram pf heryorrufen, nim m t der Aminosauregeh. im  Blut des Menschen, 
Meerschweinchens u. der R atten  ab. Diese Abnahme diirfte n icht direkt m it der 
Senkung des Blutzuckers zusammenhangen. — Die mol. Konz. der Aminosauren 
im Blut war bisweilen ebensó groB wie die Abnahme des Blutzuckers. (Journ. biol. 
Chemistry 77. 151—56. Stanford Univ., Chem. Dept.) F . Mu l l e r .

George A. Harrop jr., Hypoglykamie und giftige Wirkung des Insulins. Bis
weilen treten auch nach anscheinend nicht zu hohen Dosen von Insulin  im Schlaf ohne 
yorherige W arnung Zeichen von Schwache- oder Hungergefuhl, Erblassen, SchweiB- 
ausbruch, Krampfe, BewuBtlosigkeit ein. Das Bild ahnelt dem einer schweren CO- 
Vergiftung m it Ausnahme des Fehlens der Rotfarbung des Bluts. — Wenn BewuBt
losigkeit schon eingetreten ist, helfen Kohlehydrate nicht immer. Die Tiefe des Blut- 
zuekerstandes entspricht n icht der Scliwere der Symptome. Man darf die durch tjber- 
dosierung beim Tier erhaltenen Resultate nicht ohne weiteres auf den Menschen liber-
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tragen. (Archives of internal. Med. 40 [1927]. 216—225. Sep. Baltimore, J o h n s  
H o p k i n s  H osp . u. Univ. Med. Klinik.) F . M u l l e r .

E. A. Burmeister, Klinischer Beitrag zur Thyroxinfrage. Klin. Verss. m it synthet. 
Tliyroxin (S c h e r in g ) u. Thyropurin  (J a f e e ). E s konnten die Resultate von 
S c h it t e n n h e l m  u . E i s l e r  voll bestiitigt werden. Das synthet. Thyroxin erwies 
sich bei peroraler Darreichung von Dosen, die beim nativen Thyroxin (Thyropurin) 
ein sehr starkes R esultat ergaben, ais beinahe wirkungslos. (Miinch. med. Wehschr. 
75. 1073—74. Neubabelsberg, Sanator. Bergstiicken.) F r a n k .

Schau-Kuang Liu, Uber die Regulation der Wasserstoffionenhonzentration im  
Blule. IV. M itt. Sludien aber die chemischen Eigenschaften von Chinon, Hydrochinon 
und Chinhydron und ihre Beziehung zum Reduktions- und Oxydationssystem des Blutes. 
(H I. vgl. C. 1927. II. 843.) Es wurden in  Fortfuhrung friiherer Unterss. die Potential- 
verlaufe der Auflósungs- bzw. Silttigungsvorgange der Chinon-, Hydrochinon- u. 
Chinhydronlsgg. untersucht. Chinon ist empfindlicher gegen Reduktionsm ittel ais 
Hydrochinon gegen Oxydationsmittel. Chinon, Hydrochinon u. Chinhydron kónnen 
Oxyhamoglobin u. vielleicht reduziertes Hamoglobin zu Methamoglobin umwandeln. 
Bei Chinon u. Chinhydron geht dies sehr schnell, bei Hydrochinon langsamer vor 
sich. (Biochem. Ztschr. 195. 248—73. Breslau, I II . medizin. Univ.-Klinik.) R e w a l d .

Schau-Kuang Liu, Uber die Regulation der Wasserstoffionenhonzentration im  
Blule. V. Mitt. Untersuchungen uber den Einfluf) einzelner Salze, Sauren und Basen, 
sowie der Temperatur, au f die Potenliaherldufe des Chinons, Hydrochinons und Chin- 
hydrons. (IV. vgl. yorst. Ref.) Mittels der Chinhydronkette kann man die Reaktions- 
geschwindigkeit versehiedener chem. Vorgange, insbesondere Auflósung, Sattigung, 
Oxydation und Reduktion messen. Durch verd. HC1 laBt sich der Chinhydronpotential- 
verlauf nicht nachweisbar beeinflussen, gesatt. Salzlsg. hem mt bzw. Yerhindert ihn. 
In  neutraler Lsg. ist er erheblich; gróBer in schwach alkal., ais in  schwach saurer Lsg. 
Bei Temperaturerhóhung werden fast alle Rkk. beschleunigt. (Biochem. Ztschr. 195. 
274—300.) R e w a l d .

Schau-Kuang Liu, Uber die Regulation der Wasserstoffionenhonzentration im  
Blute. VI. Mitt. JJntersuchungen uber die ihermcdynamische Wirkung versćhiedener 
Standardlosmigen zur Cliinhydronkette. (V. Ygl. Yorst. Ref.) Es gibt keinen Chinhydron- 
potentialabtrieb bei der Standardelektrodenfl., der Standardacetatlsg. u. der Veibellsg. 
Bei Temp.-Erhóhung erniedrigen sich die betreffenden Potentiale u. umgekehrt. Bei 
Zimmertemp. ist die PotentialYeriinderung eine lineare Funktion der Temperatur- 
anderung. Bei regelmaBiger, allmahlicher Temperaturveranderung is t der Potential- 
unterscliied bis zum gewissen Grade umkehrbar. (Biochem. Ztschr. 195. 301 
bis 308.) R e w a l d .

Schau-Kuang Liu, Ober die Regulation der Wasserstoffionenkonzentration im' 
Blute. V II. Mitt. Studien uber die Beziehung der Pufferung zu verschiedenen chemischen 
Reaktioncn des Gliinons, Hydrochinons und Chinhydrons, sowie uber die Pufferregulation 
der chemischen Reaktioncn von Blut und Gewebsfliissigkeiten. (VT. vgl. yorst. Ref.) Das 
Potential ist d irekt proportiotial der Verminderung der [H] u. umgekehrt proportiónal 
der Vermehrung. Die Pufferung verlangsamt bzw. Yerhindert die Red. u. O x y d a tio n  
d es Chinhydrons sowie auch d ie  g le ichen  V organge  bei a n d e re n  Gewebsfll. Diese Eigg. 
des Puffergemisches scheinen besondere Bedeutung auch fiir das Sauren-Basengleich- 
gewicht, fiir katalyt. Prozesse eto. zu haben. Eine zehngradige Temperaturerhóhung 
Y erdoppelt die Reaktionsgeschwindigkeiten nicht zwisehen gesatt. Chinhydronlsgg. u. 
Y ersehiedenen Puffergemisehen. (Biochem. Ztschr. 195. 309—35.) R e w a l d .

Schau-Kuang Liu, t)ber die Regulation der Wasserstoffionenhonzentration im 
Blute. V III. Mitt. Studien uber den Einfluf) der Temperatur au f die Potentiaherlaufe 
von Serum, Plasma, Blut, Blutk-orpercJiensuspension und Hdmoglobinlosung bei Benutzung 
der Chinliydronelektrode. (VII. Ygl. Yorst. Ref.) Die Geschwindigkeit des Potential- 
abfalles des 1: 4 Yerdiinnten Serums wird bei 10° Temperaturerhóhung innerhalb 
10—40° fast Yerdoppelt (vgl. auch Yorst. Referate). Bei verdunntem Blut tr i t t  das 
gleiche cin. Konz. Hamoglobinlsg. zeigt bei Temperaturanstieg zuerst Wachsen des 
Potentials, dann Verlangsamung, zuletzt Stillstand u. Abfall. Bei Vollblut das gleiche 
Bild. Die Geschwindigkeit der PotentialYeranderung beim Vollblut Yerlauft nicht 
parallel m it der Temp. Niedrigere Temp. ist fur die Best. des Anfangspotentials bei 
Serum, Plasma, Yerdunntem Blut u. Yerdiinntem Hamoglobin besser geeignet ais hóhere. 
E in besonderer Nacht-eil der Chinhydronkette fiir die Best. des Ph des Blutes liegt in
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dem Reduktionsyorgang zwischen Chinhydron u. H  sowie Hamoglobin. (Biochem. 
Ztschr. 195. 336—63. Breslau, Univ.) R e w a l d .

C. Habler und K. Weber, Zur Frage des Gefalles des osmotischen Druckes und der 
H-Ionenlconzentration im  arteriellen, Pfortader- und Lebervenenblut, und zur Methodik 
ihrer Messung. Besclireibung yon Methoden u. Apparaten, um intravital osmot. Druck 
u. die aktueUe Rk. des Blutes zu mcsśen. Die aktuelle Rk. des Pfortaderblutes ist im 
allgemeinen saurer ais die des arteriellen, das Leberyenenblut alkalischer ais das der 
Pfortader. (Biochem. Ztschr. 195. 364— 75. Wurzburg, Univ.-Klinik.) R e w a l d ..

A. Klisiecki, W. Mozołowski und M. Taubenhaus, Ober den Ammoniakgehalt 
und die Ammoniakbildung im Blute. V II. Mitt. Ober die Ammoniakbildung im  physio- 
logisćh-stagnierend&n Blute. (V. vgl. C. 1926. II . 2075.) Das Blut, das nach langerem 
Aufenthalt in  der Milz aus dieser durch Splanchnieusreizung entleert wird, enthalt 
mehr NH3 ais das sonstige yenóse Blut u. das Milzblut óhne Auspressung derselben. 
(Biochem. Ztschr. 181 [1927]. 80—84. Lwów, Med. Chem. u. Physiol. Inst.) M e i e r .

W. Mozołowski und M. Taubenhaus, Ober den Ammonialcgehalt und die A m 
moniakbildung im  Blute. V III. M itt. Hangt die Ammoniakbildung im  Blute m it der 
Anwesenlieit von Gyanaten zusammen ? (Vgl. yorst. Ref.) Die NHj-Bldg. aus zu- 
gesetztem Cyanat zeigt im  Blute u. im eiweififreiem Blutfiltrat ein yollkommen 
anderes Verh. ais die spontane N H 3-Bldg. im Blut beim Mensclien, Hund u. Kaninchen. 
(Biochem. Ztschr. 181 [1927]. 85— 95.) M e i e r .

J. K. Parnas, Wl. Mozołowski und W. Lewiński, Ober den Ammoniakgehalt und 
die Ammoniakbildung im  Blute. IX . Mitt. Der Zusammenhang des Blutammonialcs mit der 
Muskelarbeit. (VIII. vgl. vorst. Rof.) Die friiher gemachten Beobachtungen iiber den Zu- 
sammenhang zwischenMuskelarbeit u. NH3-Bldg.. werden durch Unterss. in  vivo iiber den 
U bcrtritt yon NH3 aus dem arbeitenden Muslcel ins strómende B lut bestiitigt. Hierzu 
wurdo der NHa-Geh. des Blutes aus Ellenbogenyenen des Mensclien bei Ruhe u, 
intensiyer Arbeit des Unterarm s (Kneten) untersucht u. stets der NH 3-Geh. nach 
der Arbeit im Durchschnitt um das 3—4-fache des Ruhewertes gesteigert gefundem 
Indiyiduelle Schwankungen (Erhóhung um etwa das 2- bzw. 8-fache) werden durch 
die yerschiedene Grófle des Blutstroms bei den Versuchspersonen, durch den die 
ausgespiiłten Prodd. mehr oder weniger yerdiiimt werden, erklart. Nach einer t)ber- 
schlagsrechnung stim m t die Menge des in  yivo gebildeten N H 3 gróCenordnungsgemaB 
mit der bei ermiideten Eroschmuskeln (in vitro  oder in  situ), iiberein. Nach starker 
Anstrengung des ganzen Kórpers (Schnellauf) konnte jedoeh im Cubitalyenenblut 
keine Steigerung des NH3-Geh. gefunden werden. Nach diesen ■Ergebnissen ist der 
N-Umsatz im arbeitenden Muskel nicht nur ais eine Erhóhung der Abnutzungsąuoto 
des GewebseiweiBes anzusehen, sondern ais ein Prozefi, der m it der Umsetzung der 
Energie gesetzmaBig u. .ebenso m it dem Kohlenhydratumsatz gesetzmaBig, wenn 
auch nicht stóchiometr. zusammenzuhangen scheint. (Biochem. Ztschr. 188. [1927] 
15— 23. Lwów [Lemberg], Med.-chem. Inst., Uniy.) L o h m a n n .

Ernst Wiechmann, Ober den Aminosaurengehalt des Blutes bei Leukdmien. Bei 
Leukamien m it hohen Leukocytenzahlen finden sich boi getrennter Unters. von Plasma, 
roten u. weiBen Blutkórperchen n. Aminosaurenwerte in  Plasma u. Erythrocyten, 
hohe Aminosaurewerte in den Leukocyten. Diese hohen W erte in  den Leukocyten 
bedingen die Steigerung des Aminó-N im Gesamtblut bei Leukamien m it hohen Lcuko- 
cytenzahlen. Leukamien m it niedrigen Leukocytenzahlen haben im Gesamtblut Amino- 
saurenwerte, die von denen beim n. Mensclien n icht abweichen. (Miinch. med. Wchschr. 
75. 1115— 16. Koln, Uniy.) F r a n k .

Edwin J. Colin, George R. Minot, Gordon A. Alles und William T. Salter, 
Die Natur des gegen pemiziose Andmie wirksamen Stoffes in  der Leber. I I . (I. vgl. Co HN, 
M in o t , E u l t o n , U l r ic  h s , S a r g a n t , W e a r e  u . M u r p h y , Journ. biol. Chemistry
74. P. L X IX .) Es wurden yerschiedene Fraktionen aus Lebergewebe Pemiziós-Ana- 
mischen eingegeben u. das Vcrhaltnis der Erythrocyten m it N etzstruktur („Reticulo- 
cyten") zu fertigen Erythrocyten im Blut fórtlaufend wahrend der ersten Tage be- 
stimmt. — Der wirksame Stoff ist 1. in W ., unl. in  A. u. durch A. fallbar. Es konnten 
Fraktionen hergestellt werden, die weder Ee noch EiweiB, K ohlehydrat oder Lipoide 
ehthielten u. wii'ksam waren. — Der wirksame Stoff findet sich im F iltra t von Blei- 
zucker u. ist fallbar durch Phosphorwolframsaure. Eine Fraktion dieses letzten Nd. 
enthalt die wirksame Substanz, dereń Pkosphorwolframverb. 19% N  enthalt. Sie 
muB also entweder ais eine N-Base oder ein Polypeptid angesehen werden. 0,6 g 
pro Tag geniigten, um Erfolg bei pernizióser Anamie herbeizufiihren. — Die Ent-
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stehung der jungen, unreifen roten Blutkórperchen wird durch diese reinsten Frak- 
tionen angeregt. Dementsprechend wurde beim Huhnerem bryopraparat besehleunigtes 
Zellwachstum gefunden. —  W eitere Reinigung des Phosphorwolframnd. m it Ag oder 
Hg yerminderte die W irksamkeit oder hob sie auf. (Journ. biol. Chemistry 77. 325 
bis 358. Boston, H aryard Univ. Inst.) F . M u l l e r .

B. Sjollema, Zur Blutzuckerfrage. II. M itt. Grofie der Nichtglucosefraktion unter 
verschiedenen Yerhaltnissen. (I. vgl. C. 1927. II . 305.) Bisaceharide, wie Milehzueker 
u. Maltose werden bei Ggw. von 0,5%  Essigsaure durch Carbo med. (M e r c k ) adsor- 
biert, Glucose nicht. Man schtittelt unter Zusatz yon A. (Blutfiltrat nach F o l in -W u , 
Zuckerbest.: H a GEDORN-JENSEN. Die Kohle enthalt oft schon reduzierende Stoffe!). 
So wurde Blut von Kuhen m it Geburtsparese, die Milehzueker im H arn  haben, 
B lut von Kuhen m it Acetonamie (Hypoglykamie m it 26—41 mg-%  Glucose u. 
25— 37 mg-%  anderen Kohlenhydraten) untersueht. Das B lut war m it N aF  kon- 
serviert. — Mit Toluol aufbewahrt, fehlt die Glykolyse im B lutfiltrat. Ohne Konser- 
yierungsmittel nahm im Rinderblut besonders die Glucose ab, so daB die I I .  u. I II . 
Fraktion dann bis 85%  der Gesamtred. betragen. Diese Substanzen sind yon Glucose 
sehr yersehieden. — Nach Fasten u. Phlorrhizin scheint I I .  u. I I I .  % ig gróBer zu werden. 
(Bioehem. Ztschr. 185 [1927]. 355—64. Laborat. f. med. Veterinarchemie Utrecht, 
Univ.) F .  M u l l e r .

E. A. Hafner, Zur Nomenklatur der Serumeiweifikorper und der verschiedLenen 
Serumviscositdten. Die Umbenennung der Begriffe Globulinę u. Albuminę, wie sie 
S t a r l i n g e r  u . H a r t l  (C. 1925. II. 1548) yorschlagen, ist abzulehnen. Ebenso ist 
die Neubenennung der Viseositiitsfunktionen unzweckmaBig. (Vgl. hierzu auch H a f n e r ,  
C. 1925. I. 2168.) (Bioehem. Ztschr. 165 [1925]. 29—32. Basel, Uniy.) P f l u c k e .

Michele Bufano und Arturo Masini, Der E influp  des Ergotamins au f den Blut- 
zuckergehalt bei Tieren und gesunden Menschen. Seine Verwendung in  der Therapie von 
Diabetes mellitus. Vf. hat gefunden, daB nach Behandlung m it Ergotamin der Blut- 
zuckergeh. sinkt. E r erklart diese Erscheinung durch die lahmende Wrkg. des Ergo
tam ins auf den Neryus sympathicus u. die dadurch bedingte Verminderung der 
Glykogenolyse in  der Leber. — Eine Dauerbehandlung m it Ergotam in ist nicht 
móglich, weil dio Patienten uber Sehmerzen ldagen, die bei der Behandlung mit 
Insulin n icht auftreten. Vf. empfiehlt jedoch, das Ergotam in von Zeit zu Zeit in 
Dosen von 0,5 mg zu yerabreichen. (Riforma Medica 43 [1927]. Nr. 38. 21 Seiten 
Sep. Genua, Univ., Inst. f. klin. Med.) WlLLSTAEDT.

Renzo Agnoli, Histamin und Ergotamin vermindern die Hamausscheidung. 
Histamin  yerhindert bei subcutaner Injektion schnell u. auf lange Zeit die H am 
ausscheidung. — Ergotamin w irkt schon in  sehr kleinen Dosen im selben Sinne. Die 
Starko dor Wrkg. ist yon der Menge zugefuhrten Alkaloids unabhangig. — Hamstoff 
h eb t die Wrkgg. wieder auf. (Archiyio per le Scienze mediche 49 [1927]. Nr. 9.
11 Seiten Sep. Genua, Univ., Pharmakol. Inst.) WlLLSTAEDT.

Albert Dalcci, Die Rolle des Calciums und Kaliums beim Eintritt des Pholaden- 
eis (Bamea candida) in  die Reife. (Vgl. C. 1924. I I .  71.) Das Pholadenei kann durch 
K  +  Ga in einem aąuilibriertcn Medium m it der ph des Meerwassers kiinstlick zur 
Reife gebracht werden. K  u. Ca zeigen einen gewissen Grad yon Synergismus. Der 
E in tritt in die Reife erscheint ais mitot. Rk. m it chem. Schwellenwert, die dem 
„Alles-oder-nichts-Gesetz“ (P e z a r d ) gehorcht. (Protoplasma 4 .1 8 —44. Briissel.) K r u .

J. L . St. John, Wachstum bei synthetisclier Kost m it kleinen Na-Mengen. Die 
K ost enthielt 0,02—0,07% Na. Wenn Na unter 0,03% lag, war das W achstum un- 
befriedigend. Der Abfall begann nach einigen Woehen. Auch das auBere Aussehen 
der Tiere, die weniger ais 0,03% N a bekamen, war deutlich yerschlechtert. Sobald 
N a zugefiihrt wurde, glichen sich die Storungen aus. (Journ. biol. Chemistry 77. 
27—32. Pullman S tate Coli. of Washington, Agric. Exp. Station. Chem. Dept.) F . Mit.

Wade H. Brown, Der Einflufl des Lichts auf das 'Wachstum und die Emahrung 
normaler Kaninchen, m it besonderer Beziehung zur Wirkung von Neonlicht. Unter 
M itarbeit yon Marion Howard. 3 Gruppen von Kaninchen wurden unter yer- 
schiedenen Belichtungsbedingungen bei sonst gleicher Em ahrung gehalten. Die erste 
Gruppe yon Albinotieren wurde m it Neonlicht einer „Mazdalampe“ dauem d 8 Monate 
Jang belichtet. Im  Vergleich zu im Dunkeln gehaltenen Tieren u. solchen bei wechselnder 
n. Bclichtung (Oktober-Mai) zeigten die Liehttiere eine Gewichtszunahme yon etwa 
46/°0 gegen 17 resp. 15%. In  einer zweiten Gruppe von schwarzen Tieren war der Unter
schied etwas geringer: 31 zu 18%. In  der dritten  Gruppe von graubraunen oder
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schwarzen Tieren war der Unterscłiied 33 zu 18%. Interessant ist, daB die Wrkg. des 
Wecłisels von Dunkel u. Belichtung n icht plótzlich eintrat, es mag das m it der Anderung 
in der Beweglichkeit nach der Belichtung zusammenhangen. — Wciter ist bemerkens- 
wert, daB die K urve des Blut-Ca genau den Gewiehtskurven entsprach. — Lange Zeit 
fortgesetztc bestimmte A rt der Belichtung ha t also eine starkę Wrkg. auf die Entw. 
des Kaninclienorganismus. — Die biolog. Wrkg. iiben U ltrayiolett u. die Strahlen 
von 3300 A Wellenlange aus. Kurze Belichtung bringt andere Bedingungen ais lang- 
andauernde. Wie obige Zahlen zeigen, ha t auch die Farbę der H aare einen EinfluB 
auf die chroń. Lichtwrkg. (Journ. exp. Med. 48. 31— 64. Labb. of the R o c k e f e l l e r  
Inst.) F . M u l l e r .

Max Griinewald, Die gesundheitliche Bedeutung des Vitamingelialtes der Nahrung. 
Kurze Beschreibung der Ergebnisse der Vitaminforschung. (Milchwirtschaftl. Ztrbl. 
57. 206— 08. Dortmund.) G r o s z f e l d .

Th. Birnbacher, Zur Physiologie des fetlloslichen Vitamins A . Frauen sind gegen 
die Mangclkranldieiten infolge Felilens des fettloslichen Vitamins u. auch des Vilamins D 
in der Nahrung im allgemeinen physiolog. viel rcsistenter ais Manner. Die Resistenz 
ist am gróBten im gestationsfahigen Altcr, wo sie liauptsachlich durch ubergroBe Be- 
lastung des Vitaminstoffwechsels in der Schwangerschaft eine EinbuBe erleiden kann. 
Diese besonders physiolog. Resistenzsteigerung entwickelt sich fiir die epidem. Mangel- 
hemeralopie zur Zeit der Geschlechtsreife u. bleibt fiir die Zeit der besteu Gestations- 
fahigkeit erhalten. Im  spateren Alter nim m t sie wesentlich ab. Kinder erkranken nicht 
nur in  schwererem Grade (langere Dauer der Hemeralopiestórung, gróBere Ausbreitung 
u. In tensita t der Xerose der Bindehaut), sondern sie wiesen auch im Gegensatz zu den 
Erwachsenen in hohem Prozentsatz allgemeine dystroph. Stórungen auf. (Miinch. med. 
Wchschr. 7 5 . 1114— 15. Wien, Kaiser F r a n z  Jo s E F -S p ita l .)  F r a n k .

H. Kreitmair und Th. Moll, Hypervitaminose nach grojien Dosen V itam inD . 
Vff. bestreiten nicht die Prioritilt von P f a n n e n St i e l , der bereits friilier auf dic Ent- 
stehung von Hyperyitaminose nach Zufuhr von bestrahltem Ergosterin hingewiesen 
hat. (Munch. med. Wchschr. 75. 1113.) F r a n k .

W. Voltz und W. Kirsch, Die Wirkung des direkten Sonnenlichtes und der kunst-
lichen Hohenscmne au f die Heilung rachitischer Ballen bei direkter Bestrahlung und bei 
Bestrahlung durch Vviol- und Fensterglas. Yff. licBen auf rachit. R atten  Sonnenlicht 
u. ktinstl. Hóhensonne direkt, durch Uyiolglas u. durch Fensterglas cinwirkcn. 1. Bei 
direkter Einw. von Sonnenlicht (10 Tage, tiiglich 1 Stde.) u. yon Hóhensonne 
(lOTage, tiiglich 2 Min., 1 Jcsionelcbrenner der H anauer Quarzlampen-Ges., Abstand 
1,5 m) wurde Heilung erzielt. 2. Bei der gleichen Belichtung durch Uviolglas wurde 
m it Sonnenlicht keine Heilwrkg. erzielt, da die Einw.-Zeit zu gcring war. Mit Hóhen
sonne wurde eine schwacherc Heilung erreicht, u. zwar wurde die Wrkg. auf 1/3 bis 
1/i yermindert. 3. Bei Verwendung von Fensterglas ais Filter wurde in keinem Falle 
eine Heilung erzielt. Vff. sind der Ansicht, daB die Verwendung des Uyiolglases oder 
des Vitaglases im Hinblick auf die geringe Durchliissigkeit fiir ultraviolette Strahlen 
bei Racłntis fiir die landwirtschaftliche Praxis nicht in  Betracht kommt. (Fortschr.
d. Landwirtsch. 3 . 536—39. Kónigsberg, Univ.) T r e n e l .

P. Reyher und E. Walkhoff, Vber die toxisch& Wirkung ultraviólettbestrahlter 
Milch und anderer Substanzen. Tierexperimentelle Unterss. Durch die Ultraviolett- 
bestrahlung entstelit in den bcstrahlten Substanzen kein antirachit. Vitamin, dagegen 
eine schon in  kleinsten Mengen tox. wirkende Substanz, welche zwar rein symptomat. 
zu einer Ca-Ablagerung am rachit. Knochen fiihrt, aber keineswegs den kausalen Heil- 
faktor der Rachitis darstellt, um so weniger, ais diese Substanz noch hóchst bedenkliche 
schadliche Nebemvrkg. entfaltet. Bei Verfutterung dieser bestrahlten Substanzen, 
auch von Vigantol in  keineswegs ubergroBen Mengen, wurden im Tiervers. Ca-Ab- 
lagerungen an inneren Organen, z. B. an Herz u. Niercn, neben sonstigen hóchst be- 
denklichen patholog. Erscheinungen nachgewiesen. Die tox. Wrkg. ultraviolett- 
bestrahlter Substanzen machte sich um so rascher u. stiirm. geltend, je vitaminarm er 
die Nahrung der Tiere war, am katastrophalsten bei trachtigen Tieren. H ier sahen 
Vff. hiiufig schon nach 5—10-tagiger Verabfolgung bestrahlt-er Milch neben Skorbut- 
nahrung den Tod eintreten, wobei die mkr. Unters. von Herz, Nieren u. Milz die 
schwersten patholog.-anatom., auf Zelldegeneration beruhenden Veranderungen auf- 
wies. Vitamine sind demnach imstande, den Kórpęr auch gegen tox. Stoffe nicht bak- 
terieller H erkunft widerstandsfaliiger zu machen. Es zeigte sich ferner bei den Unterss., 
daB der C-Vitamingehalt der Milch proportional der Menge des yorhandenen 0 2, sowie
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d e r  D a u e r  u . In te n s i ta t  d e r  B e s trah lu n g  durch d ie  Einw. d e r  U l t r a \ rio le tts tra h le u  ver- 
n ic h te t  w ird . (M unch. m ed . W ch sch r. 75. 1071—73. B erlin -WeiCeiisee, Sauglings- 
k ra n k e n h ., Berlin-Lichterfelde, STUBENRA UCH-K reiskrankenh.) F r a n k .

W. Pfannenstiel, Weilere Beobachtmgen iiber Wirkungen besłrahlten Ergosterins 
im  Tierversuch. Verss. an Kaninchen m it taglicher Verabreichung von Vigantol. Selbst 
bei der kleinen Dosis von nur 2 Tropfen Vigantol per os konnte nicht verhindert werden, 
daB sonst n. gefiitterte, erwachsene Kaninchen unter den charakterist. Erscheinungen 
der Hypendtaminosc zugrunde gingen. Kiinstlieh rachit. gemaohte Tiere seheinen 
durch Vigantoliiberdosierungen keinerlei Schadigungen zu erleiden, so daB anzunehmen 
ist, daB nur ein Organismus, dessen Vitaminstoffwechsel sieli im natiirlichen Gleich
gewicht bcfindet, auf die Zufuhr des reinen Vitamin D sclilieBlich m it Yergiftungs- 
erscheinungen reagiert. Vf. glaubt, auf Grund seiner Tierverss., daB bei ganz gesunden 
K indem  u. Erwachsenen dio Verabreiehung von Vigantol nicht nur vollkommen zweck- 
los, sondern auch nicht ganz ungefahrlich ist. Dem therapeut. W crt des Vigantols 
bei der Behandlung von K indem  m it rachit. u. von Erwachsenen m it ostomalaz. Er- 
krankungsformen wird hierdurch keinerlei Abbruch getan. (Munch. med. Wclischr.
75. 1113—14. Munster, Univ.) F r a n k .

J. Aengenendt, Rachitisbekampfung im  GrofSen durch Viganlol. Viganłol eignet 
sich ganz besonders zur prophylakt. Bekampfung der Racliitis, die durch bestrahlte 
Milch u. kiinstliche Hóhensonne nur unYollkommen durchzufiihren ist. (Miinch. med. 
Wchschr. 75 . 1112— 13. Bonn, Univ.) F r a n k .

Otto Rosenheim und Thomas Arthur Webster, Uber die antirachitische Wirkung 
besłrahlten Sdgemehles. Vff. priifen die Unterss. von H u m e  u . S m it h  (C. 1926. II . 
2079) nach u. glauben, daB das vermehrte W achstum rachit. R atten  durch das den 
Tieren yerabfolgte bestrahlte Siigemchl bedingt ist. Ionisation der bestrahlten Luft, 
sekundare Strahlcnwrkgg. oder fliichtige Peroxyde spielen keine Rolle. (Biochcmical 
Journ. 20 [1926]. 1340—41. Hampstead, Inst. med. res.) P f l u c k e .

Ludwig Pineussen und Dorothee Jacoby, Ober Verauderungen des Stoffwechsels 
unter Bestralilung. I I I .  Veranderungen im  Kohlehydratstoffwechsel. Im  Blut nimmt 
unter Bestrahlung die Glykolyse zu (vgl. C. 1927. I. 1612). Dio Abnahme des Zuekers 
geht umgekehrt proportional m it Erlióhung der Milchsiiure einher. Diese Reagenzglas- 
verss. wurden durch Bestrahlungen von Gesamttieren — Kaninchen — m it an- 
schlieBender Unters. der einzelnen Organe erganzt. Die Milchsaure im Gesamtblut 
nim m t unter dem EinfluB der Bestrahlung um 20— 30%  ab. Dies zeigt sich jedoch 
nur bei Unters. unm ittelbar nach der Bestrahlung. Bleibt zwischen Bestrahlung u. 
Unters. ein Tag, so ist kein Untersehied mehr vorhanden. Im  Gegensatz hierzu steht 
das Vcrh. der Milchsaure im Blutserum. H ier nehmen die W erte fur diese Saure nach 
Bestrahlung sehr erheblich zu. Demnach w andert durch die Bestrahlung die gesamte 
oder fast die gesamte Milchsaure aus den Blutkórperchen ins Serum. Es findet also 
eine Steigerung der Perm eabilitat der Blutkórperchen s ta tt. Die Blutzuckermenge 
bei unbelichteten Tieren is t 0,077%, bei belichteten 0,084%, also ca. 10% hoher. 
Demnach steht einer Abnahme der Milchsaure eine Zunalime des Zuekers gegeniiber. 
(Biochem. Ztschr. 195. 449— 56. Berlin, Krankenhaus Urban.) R e w a l d .

Eisuke Ishikawa, Beitrage zum Studium  des Stoffwechsels der Płacenia. I. Digeriert 
man bei absol. S terilitat Kaninchenplacenten sowie E xtrak te daraus im Brutschrank, 
so tr i t t  sowohl bei aeroben wie anaeroben Bedingungen eine Vermehrung der redu- 
zierenden Stoffe ein (Glykogenolyse). Traubenzucker ha t hierauf keinen EinfluB. 
Zusatz von Layulose oder Dioxyaceton beschleunigt u. verstarkt die Glykogenolyse. 
U nter aeroben Verhaltnissen wird meistens eine Abnahme der Milchsaure beobachtct, 
die aber spater ins Gegenteil umschlagen kann. Bei anaeroben Verhaltnissen wird nie 
ein Milchsaureverlust beobachtct. Zusatz von Glucose oder Lavulose beeinfluBt die 
Milchsaurebldg. nicht. (Biochem. Ztschr. 195. 469—74. Wien, Univ.) R e w a l d .

Th. v. Fellenberg, Untersuchungen uber den Jodstoffwechsel. I I I .  (II. Mitt. 
C. 1928. I. 1300.) Es wurde der Jodstoffwechsel von Bewohnern des Sognefjord 
(Norwegen), einer kropffreien Gegend, untersucht. Die Versuchsergebnisse sind im 
Originai einzusehen. (Biochem. Ztschr. 184 [1927]. 85— 89. Schweiz. Gesundheits- 
am t.) P f l u c k e .

W. H. Stefko, Uber die Rolle des Fettes im  menschlichen Organismus (beim Hungern 
und bei Tuberkulose). Die Jodzahlen der F ette  beim Menschen sehwanken je nach dem 
Alter u. dem Gewebe. Subcutanes Gewebefett zeigte bei K indem  von 11 Jahren eine 
J-Z. von 44, bei Erwachsenen stieg sie bis auf 63,48. Das F e tt  der Leber, des Herzens
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u. der Nicren gibt noch viel hohere Zahlen. Bei verschiedenen Erkrankungen ver. 
andem  sich diese Zahlen bedeutend. Beim Hungern ver.schwindet das E ett beim mann- 
lichen Geschlecht schneller ais beim weiblichen, daher die gróBere S tabilita t der Frauen 
gegen K rankheiten. Beim Hungern nim m t das F e tt haufig eine ockerrote Farbę an, die 
auf Bldg. von Lipochrom zuruckzufiihren ist. Beim Hungern nim m t die H uB E L sche 
J-Z. fiir die inneren Organe ab, sie naliert sich der des peripheren Fettes. Es t r i t t  schein- 
bar eine W anderung des auBeren Fettes nach dem Inneren ein. Die Abnahme der 
J-Z. bei Tuberkulose weist auf eine allgemeine Abnahme der ungesatt. Fettsauren 
hin; dies ist bei Tuberkulose ein ungiinstiges Zeichen. Die Verarmung des Organismus 
an Fetten, insbesondere an Oleinsiiure ist ein Ausdruck der Stabilitafcsabnahme des 
Kórpers im Kampf gegen die Tuberkulose. (Biochem. Ztschr. 195. 396— 402. Moskau, 
Staatsinst. f. Tuberkuloseforsch.) R e w a l d .

Bonifaz Flaschentrager, Betraclitungen uber die Zuckerbildung aus Fett. Beitrage 
zur Kenntnis des Fettstoffwechsels. 10. Mitt. (9. vgl. Ma u c k e  u . S e r b e s c u , C. 1928. 
I. 1060.) Allgemeine Erórterung des Probloms. Vf. nimm t an, daB die Muskelenergie 
unm ittelbar aus der Spaltung von Zucker in Milchsaure erfolgt, die Energie zur Re- 
synthese der Milchsaure aber aus der Verbrennung von F etten  geschópft -wird, wobei 
das F e tt in den peripheren Organen selbst dehydriert u. verbraucht werden soli. Es 
findet danach also keine Zuckerbldg. aus dem C der F ette  sta tt, sondern nur eine Rtick- 
bldg. des Zuckers m it Hilfe des H  der Fette. DaB der isolierte Muskel kein F e tt ver- 
braucht, soli auf der unterbrochenen Korrelation m it anderen Organen (wahrscheinlich 
Leber) beruhen. (Ber. Sachs. Ges. Wiss., math.-physikal. KI. 79. 1B8—71. Leipzig, 
Physiol.-chem. Inst. d. Uniy.) L o h m a n n .

Charles M. Wilhelm] und Jesse L. Bollman, Die spezifisch-dynamische Wirkung 
und die Stickstoffausscheidung nach intravcnóser Zufuhr verscliiedener Aminosauren. 
Nach intrayenóser Injektion von Alanin, Glykokoll u. Phenylalanin stieg die Warme- 
bldg. sofort, noch wahrend der Injektion, u. dauerte in  den ersten beiden Fallen bis 
zu 9 Stdn., bevor der Grundwert wieder erreicht war. Der respirator. Quotient nim m t 
gleichzeitig zu. — Die Beziehung zwischen spezif.-dynam. Wrkg. u. Aminosauren- 
zufuhr laBt sich in verschiedenor Form ausdrucken. Am einfachsten ist sie auszudriicken 
in den Extracalorien, die dureh jedes Millimol von desamidierter Aminosiiure ab- 
geleitet werden. Dann steht die spezif.-dynam. Wrkg. von Alanin, Glykokoll u. Phenyl
alanin ungefahr im Verhaltnis von 1: 1,3: 2. Wenn die Aminosiiure in  racem. Form 
injiziert wurde, erschienen nur 50% des N  im H arn ais Hamstoff-N-t)berschuB. 
Dies erkliirt sich so, daB nur eine Komponento ganz u. daneben eine gewisse verschieden 
groBe Menge der anderen desamidiert wird. (Journ. biol. Chemistry 77. 127—49. 
Rochester, Mayo Clinic and Foundation. Lab. of Clin. Metab.) F . M u l l e r .

William C. Rose, Ruth H. Ellis und Oscar C. Helming, Die Umioandlung 
ton Kreatin in  Kreatinin dureh den mannliclien und weiblichen menschlichen Organismus. 
Manner u. Frauen verwandeln Kreatin in  Kreatinin in  gleichem Umfange. 1/3 des 
zuriiekgehaltenen Kreatins konnte ais K reatinin wiedergefunden werden. — K reatin 
wird in  versehiedener Weise im Stoffwechsel yerandert. — Die Kreatinausscheidung 
nach Kreatineinnahme per os ist bei der F rau grofier ais beim Mannę. Sio halt also 
anscheinend K reatin weniger stark  zuriick ais der Mann. MogUchenveise fehlt aueh 
die Mogliehkeit, ICreatin umzuwandeln, ohne daB ICreatinin daraus wird. (Journ. 
biol. Chemistry 77. 171—84. Urbana, Univ. of Illinois, Physiol. chem. Dept.) F . Mu.

Noboru Ariyama, Untersuchungen uber Glyoxalverbindungen. Wenn man 
Gewebsextrakte wie Muskel oder Leber 1 Tag unter Toluol bei 37° halt, dann Hesose- 
phosphat zusetzt u. einen weiteren Tag bei 37° stehen laBt, bildet sich ein Stoff, dessen 
Rkk. Methylglyozal entsprechen. Die Iden tita t wurde festgestellt dureh den F. der 
p-Nitrophenyldihydrazmverb. Aueh das Verh. gegen starkes Alkali u. Glyosalase 
entspricht dem des Methylglyoxals. — Die maximale Ausbeute aus Hexosephosphat 
betrug ungefahr 10% der Theorie. Es scheint, daB die fermentative Wrkg. der Gly- 
oxalase der Gewebe bei 37° zerstórt wird, daB aus Hexosephosphat u. dureh ein wider- 
standsfahigeres Ferm ent Methylglyoxal gebildet wird. — Alles spricht dafiir, daB 
Methylglyoxal ein Zwischenprod. bei der Milchsaurebldg. ist. (Journ. biol. Chemistry 
77. 359—404. St. Louis, W ashington Univ. School of Med.) F , Mu l l e r .

Samuel L. Diack und Howard B. Lewis, Untersuchungen iiber die Synthese 
der Hippursaure im  tierischen Organismus. V II. Ein Vergleich der Hippursdure- 
ausscheidung nach EinnahTne von Na-Benzoat, Benzylalkohol und Benzylestem der 
Bemsteinsaure. Nach Eingabe per os ist bei Kaninchen die Geschwindigkeit der
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Hippursaureausscheidung durch die Nieren bei Benzylalkohol nur wenig geringer 
ais bei benzoesaurem Na. Der erste wird also sehr schnell in Benzoesaure yerwandelt. 
Nach Gabe yon Monobenzylbernsteinsaureester wird in den ersten Stdn. nach der 
Eingabe mehr Hippursaure ausgeschieden, ais wenn der entsprechende Dibenzyl- 
ester gegeben ist, dagegen war in  diesem Falle die 24-Stdn.-Menge verringert. Das 
zeigt, daB der Monobenzylester im Kórper hydrolysiert wird, was auBerhalb des Kórpers 
durch Fermente nicht bewirkt wird. (Journ. biol. Chemistry 77. 89—95. Ann Arbor, 
Univ. of Michigan, Physiol. Chem. Lab.) F . M u l l e r .

Ladislaus Kajdi, Tierische Galorimelrie. V II. M itt. Uber den E influp  des 
Hdmatoporphyrim au f Korpertemperatur und Energieumsałz. (VI. ygl. A s z o d i , 
C. 1926. I. 718.) Durch Hamatoporphyrin, weiflen R atten  in  l% ig . N a2C03-Lsg. sub- 
cutan injiziert, wird Kórpertemp. u. Energieumsatz gesteigert. (Biochem. Ztschr. 170
[1926]. 201— 13. Budapest, Uniy.) P f l u c k e .

L. Jendrassik und L. Antal, Beitrdge zu einer Plmrmakologie der Konzentrations- 
anderungen. IV. M itt. Uber Anionenwirkungen. (III. vgl. C. 1926. I. 1229.) Am 
Kaninchendarm wirken die Anionen Br, J , SOt , N 0 2, N 0 3, SON, F, Cilrat, Óxalat, 
HGOs, C03 u. HPO.t ais Na-Salze qualitativ  gleichsinnig. Konz.-Steigerung folgt 
yoriibergehende Erregung, bei Konz.-Abnahme yoriibergehende Liihmung. NaCl ist 
am besten durch N aN 03 u. N aN 02 crsetzbar. Veranderungen in der Cl- oder Na- 
Konz. konnen die obigen Wrkgg. nicht erklaren, so daB eine spezif. Anionenwrkg. 
angenommen wird. Ca-Abnahme durch Oxalat, C itrat usw. erklart die Anionen- 
wrkgg. auch nicht, da bei hohem Mg-Geh. die gleichen Erscheinungen auftreten. Ver- 
iinderungen der [H ] oder des Bicarbonatgeh. fiihrt zu Potentialwrkgg. (Biochem. 
Ztschr. 171. [1926]. 296—306. Budapest, Univ.) P f l u c k e .

L. Jendrassik und H. Tangl, Beitrage zu einer Pharmakologie der Konzentrations- 
anderungen. V. Mitt. Potentialwirkujigen einiger Alkohole und Aldehyde. (IV. vgl. 
yorst. Ref.) Am iiberlebenden Kaninchendarm zeigen Methyl-, Athyl-, Propyl-, Butyl- 
u. Isoamylalkohol, Olycerin, Formaldehyd, Acelaldehyd u. Aceton ausgepragte Potential
wrkgg. (Biochem. Ztschr. 173. [1926]. 393—98. Budapest, UniY. Physiol. Inst.) P f lu .

Italo Simon, Ghemische und pharmakologisćhe Untersuchungen uber GemiscM 
von Nalriumhalogeniden und Stryclmiiisalzen. Vf. ha t schon friiher festgestellt, daB 
beim Versetzen yon Lsgg. von Strychninehlorhydrat m it Lsgg. von NaCl in  bestimmten 
Verhaltnissen Ndd. entstehen. L e ś n e  u. R i c h e t  (Arch. internationale de Pharmaco- 
dynamie et dc Thćrapie 12 [1901]. 327), sowie N o b e c o u r t  (Compt. rend. Soc. Bio
logie A. 56 [1904]. II. 333) haben bemerkt, daB man die Giftigkeit von Strychnin 
in vivo durch Einspritzung von NaCl bedeutend herabsetzen kann. Vf. untersucht 
nun die Ursache dieser Erscheinungen. E r stellt auf yerschiedenen Wegen (analji;., 
kryoskop., durch Best. der Leitfahigkeit) fest, daB die Bldg. einer Komplexverb. 
aus Strychnin- u. Na-Salz nicht in Frage kommt, sondern daB die Lóslichkeit der 
Strychninsalze bei Ggw. yon Na-Halogenid herabgesetzt wird. — Es wird dann 
noch die Wrkg. anderer Halogenide des Na untersucht. Verss. m it N aF wurden wegen 
dessen eigener Giftigkeit n icht unternommen. N aJ  gab bereits in  weit geringerer 
Menge ais NaCl einen Nd. m it Strychninsalz, doch zeigte es im Tiervers. die geringste 
Gegenwrkg. Die groBte antitox. W irksamkeit gegen Strychnin zeigte das NaBr. 
(Arch. In ternat, de Pharmacodynamie et de Thćrapie 33 [1927]. 61—72. Sep. Payia, 
Uniy., Exp.-Pharmakol. Inst.) W lLLSTAEDT.

Gustay Giinther, Pharmalcologisches uber das Causyth. Verss. an Tieren. Gausyth 
ist ein Cyclohexatrienpyridinsulfonsaure-Pyrazol-Deriv. yon der Formel C22H ;!,1N40 6S. 
Die kleinste tox. Dosis fiir die Maus betrug 6,5 g subcutan pro kg Kórpergewicht, Hunde 
zeigten eine grijBere Empfindlichkeit. In  sehr groBen Mengen w irkt Causyth ais Krampf- 
gift. Mittlere Dosen haben keinen merklichen EinfluB auf Blutdruck u. Pulsfreąuenz, 
nach groBen Gaben t r i t t  bei beiden eine Steigerung ein. F ur Kaninchen ergab sich 
eine Steigerung der Gallensekretion auf das 3— 4-fache der Norm, die aufgefangene 
Galie war in  der ersten Stunde frei von Causyth, spater konnte dieses durch seine 
Fluorescenz nachgewiesen werden. Vf. konnte im Selbstyers. zeigen, daB nach Zufuhr 
yon Causyth eine bedeutend stiirkere Harnsaureausscheidung einsetzte. (Wien. med. 
Wchschr. 78. 687. Wien.) F r a n k .

Leopold G. Dittel, Uber Somnifen. Klin. Bericht iiber gunstige Erfahrungen 
m it Somnifen. (Wien. med. Wchschr. 78. 848—49. Kairo, Hospital Abbas.) F r a n k .

W. Sigwart, Erfahrungen bei intravenosen Narkosen m it Pernocton. Im  Gegen- 
satz zu HlRSCH (vgl. C. 1928. II . 74) bezeichnet Vf. auf Grund seiner Erfahrung an
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mehreren hunderten von Narkosen die Pernocton-Athemarkose ais die Idealnarkose. 
(Miinch. med. Welisehr. 75.1168. F rankfurt a. M., Hospit. zum Heiligen Geist.) F r a n k .

H. Hillebrand, Erfahrungen m it intravenosen Narkosen mit Pernocton. Erwiderung 
auf die Arbeit yon H i r s c h  (ygl. 0. 1928. II. 74). (Miinch. med. Wehsckr. 75. 1078. 
Aaełlen, S tadt. Krankenh.) F r a n k .

Karl Grewing, Zur Rektalnarkose m it Avertin (E 107). Vf. auBert sieli giinstig 
iiber seine Erfahrungen bei Narkosen m it Aiiertin, die bei vorsichtiger Dosierung ebenso 
gefahrlos sind wie a n d e re  Narkosen. (Miinch. med. Wchschr. 7 5 . 1166— 67. V illingen , 
FR IE D R IC H -K rankenh .) F r a n k .

Josef Riese, Intramuskulare Yerabreichmig hoher Staphylo- Yatrendosen bei lokalen 
Stapliylokokkenerkrankungen. Klin. Bericht iiber Yerss. m it Staphylo- Yatren. (Wien. 
med. Wchschr. 78. 849—51. Wien, Krankenh. d. barmherzigen Briider.) F r a n k .

G. Deusch und A. Liepelt, Die Hauteapillaren beim arteriellen Hochdruck und
ihre Beeinflussung durch Nitrite. Y ii. konnten bei der Priifung yon Nitroskleran 
(H erst. T o s s e ,  Hamburg) bei Gesunden u. auch bei Hypertonikern gleichzeitig 
m it der Blutdrucksenkung eine Erweiterung der Capillaren bcobachten, die m it 
dem Blutdruckanstieg wieder zuriickging. Die Strómung in  den Nagelrandcapillaren 
ist kontinuierlich u. beschleunigt. Der Angriffspunkt der Nitritwrkg. liegt in  den 
kleinen Arterien u. Arteriolen, die Erweiterung der Capillaren wird yermutlich von den 
Arteriolen her reflektor, ausgelóst. (Dtsch. Arch. klin. Med. 160. 207—11. Rostock, 
Univ.) F r a n k .

H. O. Behrens, Rhodan ais blutdrucksenkendes Mitlel. Bei Anwendung yon 
Rhodapurin, das nach der Angabe der Firm a (Chemisch-Pharmazeutischen A.-G. 
Bad Homburg) eine Komplexyerb. des Rhodanammoniums m it Trimethybcanthin 
(Coffein) sein soli, in  9 Fallen von Hypertonie, bei denen keine Herz- oder Nieren- 
schadigung yorhanden war, gelang es in keinem Falle, den Blutdruck iiber liLngerc 
Zeit liinaus zu senken; ebenso besserten sich die subjektiyen Beschwerden nicht. (Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 131. 255—61. GieBen, Med. Uniyersitatsklinik.) M a h n .

J. T. Halsey, Chapman Reynolds und S. N. Blackberg, Schlagvolumen unter 
dem Einflu/3 von Ephedrin, Homocamphin, Chinidin, Chinin, Chloral und Chloroform. 
(Proc. of the Soc. for experimental. Biol. and Med. 24. [1927]. 870—71. Sep. — 
C. 1928. 1. 3091.) F . M u l l e r .

E. Gaujoux und G. Stodel, Einwirkung des Acetylaminooxyplienylarsinats des 
Didthylaminoathanols au f das Nagana und auf das Recurrensfieber der Mause (Spiro- 
chate von Dutton). Diese Verb. erwies sich ais heilend bei Nagana der Mause bei Dosen 
von 0,009 ccm bis 0,011 ccm, d. h. bei 0,00045—0,00055 g Arsen, bei der Spirochate 
D utton waren die Ziffem 0,01 ccm oder 0,0005 g Arsen. (Compt. rend. Soc. Biologie 9 7
[1927]. 1681-—83. Physiol. Lab. d. Sorbonne u. Lab. Clin.) R e w a l d .

Walter Marschner, Die Gefdhrliclikeit des Quecksilbers und der Amalgamzdhn- 
fiillungen. Vf. warnt, anlehnend an S t o c k s  Veroffentlichungen, vor der Verwendung 
von Hg u. Amalgam in der Medizin, da sehon 1/1000 bis Vioo mg Hg pro 1 H arn Storungen 
im Organismus hervorrufen. Fiir Zahnfullungen wird Kupferamalgam vóllig ab- 
gelehnt, u. Silberamalgam nur aus Mangel an vollwertigem Ersatz zugelassen. (Umschau 
32. 591—92. Die Umschau in  Wissenschaft u. Technik.) M e i n h a r d .

J. Drost, E in  Fali von Vergiftung durch Kieselfluormsserstoffsaure. Vf. be- 
richtet iiber eine tódlich yerlaufene Vergiftung nach dem GenuB einer 21,76%ig. 
Kieselfluorwasserstoffsiiure. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 385— 86. Kiel, Nalirungsm.- 
Unters.-Amt.) L. JoS E P H Y .

Johannes Fuld, Uber Thalliumvergiftung beim Kinde. K lin. Bericht iiber sehwere 
Vergiftungserscheinungen bei einem 12 -jiihr. Itnaben, der gegen Milcrosporie 3 Tabletten 
Thallium Depilatorium K a h l b a u m  zu  je 0,1 g auf einmal gereicht bekommen hatte. 
Die iibliche Tl-Dosis war bei dem Alter u. dem Langenwachstum des gesunden Knaben 
nicht iiberschritten. Dieser Fali, der nach liingerer Zeit in  Heilung iiberging, zeigt, 
daB die therapeut. Dosis des Tl n icht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern, 
besonders solchen, die vor der siehtbaren Geschlechtsreife stehen, gleichzeitig tox. 
Dosis sein kann. Es ist anzuempfehlen, daB in unseren Breiten Tl, besonders solange 
kein sicher wirkendes A ntidot bekannt ist, nur bis zum 10. Lebensjahre ais Depilatorium 
gegeben wird. (Miinch. med. Wchschr. 75 . 1124— 27. Miinchen.) F r a n k .

Georg Stieiler, Epilepsie nach Benzinvergiftung. Bericht iiber einen Vergiftungs- 
fall bei einem Mannę, hervorgerufen durch Benzindampfe anlaBlich der Entleerung 
eines 4 m tiefen Sehachtes. Nach Abklingen der akuten Krankheitserscheinungen
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stelite sich ein dauernder typ. epilept. Zustand ein. (Wien. med. Wchschr. 78. 938—40. 
Linz, Spital d. Barmherzigen Briider.) F r a n k .

Arthur R. Cushny, Toxt-book of pharmacology and therapeutics. 9th od., rev. by C. W.
Edmunds and J. A. Gunn. London: J . & A. Churchill 1928. (744 S.) 8°. 24 s. net.

[rUSS.] N. Krawkow, Grundzuge der Pharmakologie. 12. Aufl. Tl. 1. Moskau und Lenin
grad: Staatsverlag 1928. (387 S.) Rbl. 5.—.

Die Anwendung des Salvarsans zur Behandlung der Syphilis und die dabei beobachteten 
Sohadigungen der Gesundheit wahrend der Jahre 1923/1925. Berlin: R. Schoetz 
1928. (IV, 34 S.) gr. 8°. =  Veroffentlichungen aus d. Gebietc d. Medizinalyerwaltg.
Bd. 27, H. 1. <Der ganzen Sammlg. H. 245.> nn. M. 1.80.

F. Pharmazie. Desinfektion.
Warren R. Dawson, Die M umie ais Arzneimiltel. Geschichtliches iiber die Ver- 

wendung von Mumien u. Mumienbalsam ais Arzneimittel. (Pharmac. Journ. 120. 
518—20.) L. J o s e p h y .

Ludwig Kroeber, Studienergebnisse einer Beihe von Fluidextrakten aus heimischen 
Arzneipflanzen. (Vgl. C. 1928. I. 2270.) Exlraclum Siipites Cerasorum fluidum  
(Weichselstielfluidextrakt). Angabe der K onstanten, Beschaffenheit u. Rkk. des 
E xtraktes. — Vork. u. Verwendung von Prunus cerasus. Angabcn von besonderen 
Inhaltsstoffcn fehlcn in der L iteratur. Die therapeut. Wrkg. wird auf dem Geh. an 
Gerbstoffen beruhen. — Extraclum Anagallidis arvensis fluidum  (Ackergaucliheil- 
fluidextrakt). Angabe der K onstanten u. Rkk. des Extraktcs, der bei der Aufbewahrung 
erstarrt u. durch Einstellen in  w. W. zum Teil wieder yerfliissigt werden kann. Reich 
an Saponin. E in Tropfen des 1: 4 verd. Fluidextraktes ergibt m it einer Aufschwemmung 
von gewaschenen Menschenblutkórperehen in  physiol. NaCl-Lsg. eine fast auf der 
Stelle eintretende komplette Hamolyse. Fiir die gelagerte Drogę wurde nach B r a n d t - 
K o f l e r  bei gleicher B lutart der hamolyt. T iter m it 58 823, fiir frische, schnell ge- 
trocknete Drogę m it 69 930 bzw. 71 428 bestimmt. — Vork., Beschaffenheit u. thera
peut. Verwendung von Anagallis aryensis. — Anagallis coerulea besitzt weniger Gerb- 
stoffe ais A. aryensis u. w irkt (abgesehen yom Samen) starker hamolyt. (Pharmaz. 
Zentralhalle 69. 357—5S. 386—89. Munchen-Schwabing.) L. J o s e p h y .

P . Bohrischj Ist Phosphor-Leberiran-Emulsion haltbar ? Bcste Darst. yon Phos- 
phorlebertranemulsion aus Lebertranemulsion u. konz. Phosphoról u. Zusatz eines 
Konseryierungsmittels. Der P-Geh. bleibt jedoch nur kurze Zeit konstant; nach
4— 6 Wochen liiBt sich freier P  kaum noch nachweisen. Es is t also nicht ratsam. 
Phosphorlebertranemulsion im grofion herzustellen. Die Priifung auf P  fiihrte Vf. 
nach einem eigenen Verf. aus, das darauf beruht, daB aus dem Grad der Farbung, 
die bei Erhitzen von Phosphorlebertranemulsion m it einem m it AgNOa-Lsg. be- 
feuchteten, am Korken befestigten Filtrierpapicrstreifen auf diesem entsteht, der 
% -Geh. an freiem P  erm ittelt wird. (Pharmaz. Ztg. 73. 778—79. Dresden.) L. Jos.

C. H ahm ann , ttber einige Kraut-. Blatt- und Blutendrogen, ihre Verfalschungen 
und Yerwechslungen im Jahre 1927. (Uber Unterss. aus friiheren Jahren  ygl. C. 1928. 
I. 1067.) Besprechung der Krautdrogen: Sideritis Sipylea Boiss, Beiherschnabel, 
Ootiesgnadenkraut, Wintergrun, Tausendgiildenhraut, Gundelrebenkraut, Duboisia Hop- 
uioodii, der Blattdrogen: Bilsenkrautbldtter, Digitali-sblatter u. Orthosiphon stamineus 
Benth, u. der Blutendrogen: Flores Cinae, Flores Chamomillae u. Flores Pyrethri u. 
ihrer Verfalschungen u. Verwechslungen. (Apoth.-Ztg. 43. 697—700. 715. Hamburg,
Inst. f. angew. Botanik.) L . J o s e p h y . "

— , Folia orthosiphonis — Indischer Nierentee. Beschreibung u. Angabe der
charakterist. Merkmale der Drogę Folia orthosiphonis (von der Labiate Orthosiphon 
stamineus Beuth.) nach Berichten von P e y e r  u . L i e b i s c h . (Schweiz. Apoth.-Ztg.
66. 331—33.) L . J o s e p h y .

F . Zemik, Neue Arzneimittel und pharmazeutische Spezialitaten im  1. Viertel- 
jahr 1928. Larasan ( L a y a s a n - P r a p a r a t e - V e r t r i e b s g e s e l l s c h a f t ,  
Munchen). Wirksamer Bestandteil: in  wasserlosliche Form gebrachtes Chlorthymol. 
Bemsteingelbe, alkal. FI., frei yon Seife. (Vgl. dagegen Baktol, C. 1926. II . 791). 
Anwendung in  l% ig- Lsg. ais Desinfektionsmittel. Handelsformen: FL, Tabletten 
u. Kapseln zu 1 g. Lavasan B: billigeres P raparat zur GroBdesinfektion. — Curandra 
( S a l y a n d r a  G. m. b. H., Berlin-Halensee): anscheinend chloraminhaltige Creme. 
Sorten: „m asculinum“ u. „feminimim“ . Bei foetid-sept. u. nicht yirulentem AusfluB.
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— Lactin-Praparate ( B y k  - G u l d e n w c r k e  A. G., Berlin): entlialten alle Lae- 
tinium (C. 1926. I. 2602): Glóbulactin: Glycerin-Gelatinekugeln zur Vaginalbehandlung. 
Globulactin purissimum  enthalt nur Lactinium, Glóbulactin compositum auBerdem noch 
J  u. K J , Globulactin compositum cum Anaesthetico dazu noch wciter Holopon u. Bella
donna. Argentum-Globulactin: Lactinium u. Argentum proteinicum. Tmnpolactin enthalt 
die gleiehen wirksamen Bestandteile wie Globulactin in Glycerin gelóst. Tampolactin 
compositum c. Anaesthetico fehlt wegen der unsicheren Dosierbarkeit. Zur Tampon- 
behandlung. Bololaclin: Lactinium, Bolus, Talkum. Zur Trockenbehandlung. Stylo- 
lactin: Gelatine-Urethralstabchen: Stylolactin purissimum  nur m it Lactinium, A r
gentum Stylolactin auBerdem nu t Argentum proteinicum. — Ilelmacet, Dungs Wurm- 
hrnfekt ( A l b e r t  C. D ung , Freiburg i. Br.) enthalt Doppelverb. von essigsaurem u. 
oxynaphthoesaurem Al (unl. in  saurem, 1. in alkal. Medium). Innerlich gegen Oxy- 
uriasis. — Papillan (N o r  g i n  e A. G., AuBig, Vertrieb durch S c h e r in g s  G r u n e  
A p o t h e k e ,  Berlin N ) : 2 getrennte Fil., die bei gleichzcitigem Aulspritzen auf die 
Kopfhaut kolloidalen S freiwerden lassen. Gegen Seborrhoe. — Fluidosan-Schwitz- 
bad ( F l u i d  o s a n f  a b r i k ,  Berlin N ): Schaumbad unbekannter Zus.. — Mulleinol 
(Dr. M a d au s  u .  Co., Radeburg): „Sueeus fermentatus e floribus Verbasei thapsiform is“. 
An Stelle von Borglycerin bei Ohrenleiden. Vasal: neuer Name fur Yesipyrin (Acetyl- 
salol). — Cafaspin (I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  Akt.-Ges., Leverkusen): Tabletten 
aus je 0,5 g Aspirin u. 0,05 g Coffein. — Nervanon (A. H o l SCHER, Heidelberg): „Na- 
triumoxydimethylchinicindiathylmalonylcarbamid“, wohl Gemiscli aus Antipyrin u. 
Natrium diathylbarbituricum. Antipyretioum u. Antineuralgicum. — Novonal (I. G. 
F a r b e n i n d u s t r i e  Akt.-Ges., Hóchst a. M .): Diathylallylacetamid, Schlafmittel. 
—- Pneumitren Roth: Geloduratkapseln zu 0,3 g, enthaltend Mischung yon 1,5 Tin. 
Kreosotal, je 0,2Tln. Perubalsam u. Ichthyol, 0,01|Tln. Campher; 0,02 Tin. Pfefferminzol 
u. 0,3 g Sternanisól. Anwendung bei Bronchitis, Bronchopneumonie, Schnupfen usw.
— Astlimeudin (C li e m. F  a b r. P r o g r e d a ,  K oln): Euealyptus, Menthol, Campher 
u. a. pflanzliche Stoffe. Gegen Asthma u. Bronchitis. — Indisches Chaulmugrafett 
nach Prof. K u i in  (Dr. Ch e . B r u n n e n g r a b e r , Chem. Fabrik  G. m. b. H ., Schwaan
i. M.): gereinigtes Cliaulmugraol, dessen ungesatt. Bindungen m it J  abgesatt. sind, 
im Gemisch m it Vollmilchpulver, Hefe u. Zucker. GelbliehweiBes Pulyer. Gegen 
Lepra u. Tuberkulose. Auch ais Chaulmugrafettsalbe. — Jod-Biozyme (ViAL u. U h l - 
m a n n , Frankfurt a. M.): Hefe m it J  in organ. Bindung (groBtenteils an Nucleine, 
dann an Nucleinsauren u. Albuminę). Resorption des J  wahrscheinlich in  Form kom- 
plexer organ. Verbb. Ausscheidung sehr langsam, daher zur Anlegung eines Joddepots.
— Bmfabasen m it Jod (Dr. C hr. B r u n n e n g r a b e r ,  Chem. Fabrik G. m. b. H., 
Schwaan i. M.) enthalt neben don Brufabascn m it J  abgesatt. Na-Silicat. Bei Arterio- 
slderose, Gicht, Tuberkulose usw. — Diufortan ( C h e m .  F  a  b r. A. J a f f e , Berlin
0  27): Jodcalcium-Theobrominyerb. der Zus.: (C7H 8N^02)2Ca(0H)„ +  C aJ2. Diu- 
reticum bei stenoeard. u. ahnlichen Zustiinden. — Moloidtabletten (vgl. C. 1928. II. 
76) bestchen aus Nitroglycerin, E ry throltetranitrat u. M annithexanitrat. Quantitative 
Zus. nicht angegeben. — Cardiagen (Hom m els chem. Werke u. Handelsges. m. b. H .): 
titriertes konz. Digitalisinfus. 1 ccm =  20 FD. — Ferrostabil (P h  a r  m. e h  em. 
W e r k e  N o rg in e  A. G., Prag): chem. reines FeCl2 m it stabilisierenden Zusiitzen. 
Tabletten u. Suppositorien. — Mangalbin (G e d e o n  R i c h t e r ,  Budapest): Tabletten 
mit ManganeiweiB. Blutbildendes Mittel. Auch Mangalbin m it Arsen. — Tonopleon 
(Dr. G. H e n n in g , Berlin-Tempelhof): Uterotonicum fur die Nachgeburtsperiode. 
Ampullen (1 ccm) m it Lsg. yon Quebrachin, Ephedrin yerum u. Strychnin. — 
Methyrin (Chem. Fabr. Synergon, G. m. b. H ., F rankfurt a. M.): Tabletten aus 0,01 g 
Papaverin-Yohim bintartrat (— Dynambin) u. Amidophenazon. Gegen funktionelle 
Menstruationsstórungen. — Frux (Dr. JvO D e ig lm a y r  A. G., Miinchen): Emulsion 
aus 67% Paraffin. liquid. u. 30% Quittengelee. Abfuhrmittel. — Nateina Llopis 
(span. Prap.). Gelbbraune Tabletten, die die Vitamine A, B, C, D, Ca-Phosphat u. 
Milehzueker enthalten. Speziell gegen Bluterkrankheit (Hamophilie). — Dinutron 
( S a n a b o  C h i n o i n  A. G., Wien): Salbe aus EiweiB, F ett, Zucker, Vitaminen 
zur pereutanen Em ahrung. — Carnolactin (K i b o G. m. b. H., F rankfurt a. M .): 
anscheinend ultrayiolett bestrahlte Mischung aus Rindfleischextrakt u. Yollmilch. 
Antirhaehiticum. — Weizenkeime ( C h e m .  F a b r .  Dr. C h r. B r u n n e n g r a b e r ,  
Schwaan i. M.), getroeknet u gepulyert dienen zur Unterstiitzung der Leberdiat bei 
pernieióser Anamie. N icht haltbar, wohl aber in Mischung m it Hefeextrakt u. Voll- 
milehpulyer ais Weizenkeime m it Yitamin B. — Soluga ( N o r d m a r k - W e r k e
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A. G. f. a n g e w .  C h e  m., H am burg): Roborans u. Diateticum aus Pflanzenkeimen, 
aus Ergosterin durch Bestrahlung erhaltenem Yitam in D (Original: B), Leberextrakt, 
Trockenhefe, 25°/0 Pflanzenlipoiden, Ca u. Feu -Verbb. — Panhormone (Dr. G. H en - 
NING, Berlin-Tempelhof): schlaehthoffrische, im  Vakuum getrocknete tier. Driisen 
in Lamellen óder Pulverform. Ovaricn-Panhormon: in  Ampullen, 1 com =  20 ME.
— Euphalcin nach Prof. Dr. S ie g r i s t , Bern ( C h e m .  F  a b r. Dr. J o a c h im  W i e r n i k
u. Co., A. G., Berlin-W aidmannslust): E x trak t aus yerschiedenen, n icht naher bezeich- 
neten endokrinen Driisen zur prophylakt. Behandlung des Altersstars. (Siiddtsch. 
Apoth.-Ztg. 68 . 410— 12. 417— 18.) H a r m s .

P. S., Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Vorschriften. Adoiern ,,Roche“ ( H o f f 
m a n n - L a  R o c h e  u . Co., Basel): phyaiolog. standardisierte herzakt. Glykoside 
von Adonis vernalis. Abpackungen ais Tropfen (15 ccm) u. Kórner (60 Stiick). — 
Asthmasan-Zdpfchen ( R u d o l f  R e i s s ,  Rheumasan- u. Lenicetfabrilc, Berlin NW  87): 
hier fiir Asthina-Zdpjchen (vgl. C. 1928. II . 76). — Banisterin: Rausehgift aus Bani- 
steria Caapi (Malpighiaceae). Bei Gehirngrippe in Doaen von 0,02—0,07 g. Auch bei 
Lahmungszustanden. — Cinerarmarin (Dr. M ad AUS u . Co., Radeburg i. Sa.): Succus 
Cinerariae maritimae. Bei grauem Star, H ornhauttrubungen u. Augenkatarrhen 
ins Auge bzw. den Bindehautsack zu traufeln. — Peng (LiNGNER-Werke A. G., Dresden-
A.): „sehwed. Osmos-Schaumbad" m it entfettender Wrkg. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 
280—81.) H a r m s .

P. S., Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Vorschriften. Diginorgin ( P h a r m.  
W e r k e  , , N o r g i n e “  A. G. Prag I I) : D igitalispraparat nach W i e c h o w s k i . Im 
Handel in  Fixolut-Ampullen. 1 Ampulle =  4 ccm =  200 FD. — Dyspnolysin  (C li e m. 
F a b r .  G e d e o n  R ic h t e r  A. G., Budapest): Gemisch steriler Lsgg. von Thyreoidea- 
liąuoid (Schilddriisenextrakt, 1 ccm =  1 g frische Driise) u. Adrenalin 1: 7. In  1 ccm 
Dyspnolysin 0,07 g Thyreoidealiąuoid, das die Oxydation des Adrenalins hemmen u. 
einen biolog. Synergismus ausiiben soli. Gegen asthm at. Anfalle subcutan oder ais 
Sprayinhalation. Dyspnolysin forte hat dieselbe Zus., enthalt aber noch ganz wenig 
Cocain. — Ichtoxyl (nach Prof. Sa m b e r g e r ), vgl. C. 1 9 2 5 .1. 2245, h a t folgende Handels- 
formen: Ichtoxyl-Pulver: (O-Geh. 10 Vol.-%), Iclitoxyl pro balneo (O-Geh. 30 Vol.-%)> 
Ungt. Iclitoxyli (Ichtoxyl-Kiihlsalbe m it 10% Ichtoxylpulver), Supposit. Ichtoxyli (mit 
je 0,2 g Ichtoxylpulver), Ungt. Saloxyli (Ichtoxyl-Kuhlsalbe m it 10% Acid. salicyl.). — 
Pertussin-Balsam  (E. T a e s c h n e r , Chem.-pharm. Fabr., Potsdam ): Einreibung aus
01. Thymi Taeschner, 01. Eucalypti, 01. Terebinthinae, Ól. Succini. Percutan im Be-
ginn des 2., kram pfhaften Stadiums des Keuchhustens. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 
298—99.) H a r m s .

Ernst Pfau, Sulfur praecipiłatum. Zahlreiche ais „Sulfur praecipitatum " be- 
zeichnete Proben zeigten ltrystalline S truktur u. gelbliehgriine Farbę. Die Teilchen- 
gróBe schwankte zwischen 8 u. 300 //, H auptanteil 36— 120 /(, wahrend die Teilchen- 
gróBe von vorschriftsmaBig hergestelltem Sulfur praecipitatum  zwischen 6 u. 60 /i 
schwankt, H auptanteil 12—36 //. Letzterer ist ferner gelblichweiB u. von sammet- 
weicher Feinheit. Vf. empfielilt Messung der KorngróBe. (Apoth.-Ztg. 43. 740—42. 
Braunschweig, Techn. Hochsch.) L. JO SE P H Y .

G. Malcolm Dyson, Wismut in  Pharmazie und Chemie. I .—I I I .  M itt. I . Geschichte 
und Vorkommen des Elementes. Geschichtliches iiber Bi. — I I .  Das Metali und seine 
anorganischen Derirate. Zusammenfassendes iiber Verbreitung, Vork., Gewinnung 
u. Verwendung des Elements u. iiber medizin. Anwendung anorgan. Bi-Deriw .
— I II .  Die organisdhen Wismutverbindungen. Einteilung der organ. Bi-Praparate 
nach ihrer Anwendung in  drei Klassen: 1. M ittel zur Magen- u. Darmbehandlung,
2. adstringierend-antisept. M ittel zur auBerlichen Anwendung u. 3. P raparate zur
Syphilisbehandlimg u. Besprechung der zu den einzelnen Klassen gehórenden, fiir 
diese typ., im Handel befindlichen Verbb. Vf. hebt hervor, daB die einzige wirkliche 
organ. Bi-Verb. das Embial ist, wahrend die anderen Praparate meist Verbb. sind, 
bei denen das Bi indirekt durch O oder S an das C des organ. Kerns gebunden ist 
oder Bi-Salze verschiedener Sauren darstellen. (Pharmae. Journ. 120. 242—44. 348—49. 
582—84.) L. J o s e p h y .

G. E. Trease, Die Vorschrift fiir  Liąuor Arsenicalis, B. P . Vf. weist nach, daB 
sich die Vorschrift fiir Liąuor arsenicalis B. P . im Laufe von 150 Jahren wenig ver- 
andert hat. Infolge der Oxydation von As20 3 zu As20 5 in alkal. Medium u. der Un- 
vertragliehkeit des alkal. Liąuor m it Alkaloidsalzen schlagt Vf. den Liąuor Acidi



1928. II. G. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 917

Arsenicosi B. P . C. unter dem Namen Liquor Arsenicalis ais Ersatz fiir die offizinellen 
Lsgg. vor. (Pharmac. Journ. 120. 603—04.) L. J o s e p h y .

Hermann Schulze, Wallendorf, Yorrichlung zur Luflverbesserung und Desinfektion.
1. dad. gek., daC period, durcli eine durch Tropfenansammlung entstandene Hebel- 
gewichtsauslósung m iteinander luftyerbessernde, desinfizierende Gase erzeugende 
chem. Stoffe zusammengebracht werden. — 2. dad. gek., daB Tropfvorr. nach A rt der 
medizin. Tropfglaser Anwendung finden. — Es wird vorzugsweise CL z. B. aus Chlor- 
kalk u. HCl entwickelt. (D. R. P. 461 854 I ii. 30i vom 2/4. 1926, ausg. 29/6. 1928.) KU.

Alfred Adlung und Paul Vasterling, Synonyma der deutsehen Arznoibiicher. Berlin: Deutscher
Apotheker-Verein 1928. (128 S.) 8°. M. 3.50.

Eduard Mosbacher, Die neuesten Arzneimittel. Hrsg. von d. Hageda, Actienges., Berlin.
(H. 5) Charlottenburg: L. Alterthum 1928. gr. 8°. (5). (42 S.) BI. 1.25.

GL Analyse. Laboratorium.
F. H. Fish, E in  Burettenreiniger. Die Biirette wird einmal m it 95%ig. A. aus- 

gespiilt, 2 ccm yon ebenso starkem A. zugegeben, dann 5 ccm konz. H N 03, wobei 
iiber das freie Ende der Biirette ein Reagensglas gestiilpt wird. In  wenigen Min. 
tr i t t  eine lebhafte Rk. ein, so daB die FI. wiederholt an den W anden hoehgeschleudert 
wird. Die so gereinigte Biirette wird dann ausgewaschen. (Science 67. 654—55. 
Blaeksburg [Yirginia], Polytechn. Inst.) BERLITZER.

— , Eine Ablesemarke ju r  Biirelten. Verwendung einer schwarz-durchsichtigen 
Clelluloidplatte, welche an der Biirette yermittels eines Halters beweglich angebracht 
ist, zum Ablesen der Menisken. Der Meniskus wird auf die Grenze der sehwarzen 
u. der durchsichtigen Schicht eingestellt, wobei die erstere unten ist. (Engin. Mining 
Journ. 125. 1020.) E n s z l in .

Marcel Chopin, Neue Methode der Temperaturmessung von Gasen. Da die An- 
gaben eines Thermometers oder Thermoelements in  einem in Bewegung befindlichen 
Gas durch die Strahlung der benachbarten Umgebung gefalscht sind, besonders bei 
hohen Tempp., ycrsucht Vf., die Anderungen zu messen, die durch die Ausdehnung 
beim Strómen des Gases yerursacht werden, wodurch direkt eine Funktion der absol. 
Temp. dieses Stromes eingefuhrt wird. Es werden Formeln gegeben u. eine experi- 
mentelle Anordnung nach A rt eines Wassercalorimeters beschrieben. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 186. 1830—32.) R. K. Mu l l e r .

E.Wedekind, t)ber eine magnetische Mikrowaage. Die Waage wird an H and von 
Abbildungen beschrieben, auch ihre Eichung m it Hg u. Lsgg. von M nS04. Vf. gibt 
Anweisungen fiir den Gebrauch u. eine Formel zur Berechnung der scheinbaren D. 
der Substanz. Die maximale Feldstarke des Magneten ist 7500 Gauss bei 6 Amp., 
Die Mefigenauigkeit der Susceptibilitiit ist etwa 1%, oft noch besser. Die Waage wird 
von den V e r e i n i g t e n  G o t t i n g e r  W e r k e n  hergestellt. (Ztschr. angew. 
Chem. 41. 771—74. Hann.-Miinden, Forstl. Hochsch.) BERLITZER.

Paul H. Prausnitz, Olasfiltergerate im  textilcJiemischen Laboratorium. Filter- 
tiegel u. Nutschen fiir die quantitative Analyse, Nutschen fur priiparatiye Arbeiten, 
Extraktionsapp., Glasfiltergerate fur das Arbeiten m it Gasen u. App. m it aufgeschmol- 
zenen Klarglasplatten sind beschrieben u. abgebildet. (Melliands Textilber. 9. 477 
bis 479.) SUVERN.

K. Mai jarów, Eine einfache Yorrichtung zum Mikrofiltrieren. Die Vorr. 
besteht aus 2 gleiehweiten Glasrohren, die am einen Ende gleich weit dick angeschmolzen 
u. plattgeschliffen sind. Das andere Ende des einen Rohres wird zu einer Capillare 
ausgezogen. Zwischen die geschliffenen Enden wird ein F ilter gelegt u. die Rohre 
dureh eine Drahtklemme aneinandergepreBt, dann m it dem Mund durch die untere 
Spitze die FI. durchs F ilter gesaugt. So kann m an auch Nd. auswaschen u. Tropfen 
von 0,5 ccm rasch u. sicher filtrieren. (Mikrochemie 6. 103—05. Moskau, Uniy.) B e r l .

— , Neuarlige Saugflasche fu r  die quantiiative Analyse. Beschreibung einer neuen 
Saugflasche an Hand einer Abb. Die birnenfórmige Flasche liiuft in ein Rohr aus 
u. ist ahnlich wie ein Scheidetrichter m it einem AusfluBhahn yersehcn, wodurch die 
FI. leicht abgelassen u. abgespiilt werden kann. Durch einen Zweiwegehahn am Hals 
der Flasche wird Verb. m it der auBeren Luft hergestellt, wodurch beim Entleeren
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ein Entfernen des Saugśchlauehes unnutig wird. Weitere Yorteile werden angefiihrt. 
(Pharmaz. Zentralhalle 69. 314— 15.) L. JO S E P K Y .

Douglas Henville, E in  kontinuierlicher Eztraktor. Beschreibung verscliiedener 
Ausfuhrungsformen eines Gerates, bei dem der auszuziehende Stoff dauem d von 
Lósungsm. bedeckt ist, das sich kontinuierlich hindurchbewegt. Abb. im Original. 
Der App. eignet sich besonders aueh zur Extraktion  groBer Substanzmengen. (Analyst 
53. 380.) G r o s z f e l d .

Thomas Gray, Apparat zur Gasentbindung bei konstantom Druck. Vf. besehreibt 
eine Vorr. zur Gasentnahme unter konstantom D ru ck , die fiir alle Laboratoriums- 
gasometer, insbesondere aueh fiir kleine Gasmengen, in Anwendung kommen kann. 
Abb. im Original. (Journ. Soc. chem. Ind. 47. T 187—88. Glasgow.) S i e b e r t .

A. Friedrich, Uber die Molekidargemćhtsbestimmung nach Barger-Rast. (Vgl. 
R a s t ,  G. 1921. IV. 1078.) In  der Praxis ergaben sich bei der Ausfiihrung des 
Verf., in  der Abanderung nach R a s t ,  Schwierigkeiten dadurch, daB meist eine 
bei Zimmertemp. haltbare Substanzlsg. von 10% nieht hergestellt, ferner bei der 
Ablesung der Menisken u. Mk. die Temp. nur innerhalb von etwa 4° konstant erhalten 
werden konnte. Vf. gibt nun eine besondere Fullungsart an, bei der beide Fil. an 
die Enden der Capillaren festgolegt werden u. nur dazwischen eine Luftblaso blcibt, 
aber nieht am Ende. Die Fl.-Siiulen sollen gleichlang u. nieht mehr ais 2 cm sein. 
Die urspriingliche Methode nach B a r g e r  erwies sich ais vorteilhafter. (Mikrochemie
6 . 97— 102. Wien, Univ.) B e r l i t z e r .

F. E. Bartell und F. L. Miller, Eine Methode zur Messung der Grenzfldchenspannung 
beim System fliissig-fliissig. Es wurde ein Verf. entwickelt, das die Messung der Grenz- 
flachciispannung zwischen dunklen Olen u. W. gestattet. Die Methode beruht auf dem 
Capillarrohrprinzip. Der App. besteht aus einem GlasgefaB von ca. 4 cm Durchmesser 
u. 8 cm Hóhe, an dessen Boden ein Capillarrohr yon 0,3 mm Durchmesser angeschmolzen 
ist. Das Capillarrohr taucht in eine offene Glasschale, die das W. enthalt, u. zwar so 
weit, bis das W. in  der Schale u. die am Capillarrohr angebrachte Markę gleich hoch 
stehen. Das W. steigt im  Capillarrohr auf u. benetzt es in seiner ganzen Lange. Dann 
wird die organ. FI. aus einer Burette langsam zugefiigt, bis die Grenzflache bis zur 
Markę hcrabgedruckt wird. Die Hóhe der organ. FI. laBt sich dann leicht m it dem 
K athetom eter messen. I s t  die Dichte der organ. FI. bekannt, so is t die Grenzflachen- 
spannung S 23 — r h d  g/2. AuBerdem wurde ein App. konstruiert, der fiir Fil. beliebiger 
Dichte verwendet werden kann, nach dem U-Rohrprinzip arbeitet u. in  einen Thermo- 
staten eingesenkt werden kann. E r besteht aus 2 GlasgefiiBen, die dureh eine Glas- 
róhre verbunden sind, dereń einer Schenkel das Capillarrohr von 0,3 mm Durchmesser 
ist. Das Arbeitsprinzip ist der gleiche wie vorher. Das MeBverf. ist rasch durchfiihrbar. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 50. 1961—67. Ann Arbor, Michigan, Univ.) K i n d s c h e r .

E . F. Burton und Arnold Pitt, Eine neue Methode zur Messung von Leitfdhigkeiten 
mittels eines Róhrenscliuńngungskreises. Vf. beobaehtet bei Best. der DE. von elektr. 
leitenden Fil. mittels Róhrenschwingungskreisen merkliche Einfliisse von dereń Leit- 
fahigkeit auf die Schwingungsfreąuenz in einem bestimmten, besonders empfindlichen 
Schwingungsbereich. Es wird eine genaue Beschreibung der Apparatur gegeben. Vf. 
bestimm t die Leitfahigkeiten nach Eichung des Apparates m it Leitfahigkeitswasser 
u. KCl-Lsgg. Die EmpfindUehkeit is t derart, daB che Methode auf Anderungen des 
2-10~G bis 2- 10_J-fachen der Leitfahigkeit anspricht. E s werden hauptsachhch die 
Leitfahigkeiten organ. Fil. (CClit Chlf., A ., Amylalkohol, Butylalkoliol, A ., Pentan, 
H em n, Bzl., Xylol, Toluol) gemessen. Die Methode ist ais noch nieht abgeschlossen 
zu betrachten, soli aber allergeringste Leitfahigkeiten exakt messen lassen. (Philos. 
Magazine [7] 5. 939—43. Toronto, Canada.) ~ F r a n k e n b u r g e r .

Stephen Popoff, Adolf H. Kunz und R. D. Snow, Die Herstellung der Wasser- 
stoffelektrode und die Behebung einer liaufigen, bei ihrem Gebrauch eintretenden Storung. 
Kurze histor. tlbersicht iiber Vorsehriften zum Bau von H„-Elektroden. Es werden 
potentiometr. Messungen gegen eine Kalomelelektrode in  gesatt. KCl-Lsg. ausgefuhrt. 
Die Elektroden bestehen aus Pt-Blech 5 X 15 mm, verschmolzen m it einem, in Glas 
eingeschmolzenen P t-D raht. Die Zelle wird abgeschlossen, so daB rasche Sattigung 
m it I i ,  u. Einstellung des richtigen Wertes ein tritt. E in ^4«-t)berzug iiber das Pt-Blech 
beeinfluBt die Einstellungsgeschwindigkeit der Potentiale nieht, gestattet aber leiehteres 
Aufbringen u. Entfernen des Dberzugs von Pt-Schwarz, was von Vorteil ist. Mit 
reiner Platinchloridlsg. lassen sich keine wirksamen Platinierungen ausfiihren; ein 
Zusatz von 0,5 ccm einer 0,1-n. Pb-Acetatlsg. zu 100 ccm einer 3%  Platinchloridlsg.
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wirkt hingegen sehr giinstig auf die N atur der erzielbaren Platinierung. Bei letzterer 
ist eine Stromdiehte von etwa 1,35 Amp./dm2 von optimalcr Wrkg. Je  diinner der Ubcr- 
zug, um so besser sprcehen die Elektroden an. Vff. geben ein gutes R ezept fiir den 
PlatinierungsprozeB. W eiterhin wird gezeigt, daB die oftmals storcnde, durch Ggw. 
der Calomelelektrode eintretende „Vergiftung“ der Pt-Elektrode, die sich im Absinken 
der Potentiale bemerlcbar inacht, dadurch zu beheben ist, daB die Elektrodo m it einer, 
H N 03 oder K 2Cr20 , enthaltenden „Sauberungsmischung“. behandelt wird. Hierauf 
stellen sich sogleich wieder die urspriinglichen Potentialwcrte ein. (Journ. pliysical 
Chem. 32. 1056—60. Jowa, Univ., Analyt. Lab.) F r a n k e n b u r g e r .

William T. Richards, Die Sauerstoffelektrode ais quasi-quantitatives Instrument. 
Vf. beschreibt genaue Messungen m it der Platin-Sauerstoff-Elektrode zwecks Bestst. 
der H+-Ionenaktivitiit u. des 0 2-Partialdrucks in  Gasgemisehen. Zur Erhóhung der 
Reproduzierbarkeit muB dio Oberflache der Elektrodę móglichst groB u. platiniert sein; 
sie wird durch abwechselnde kathod. u. anod. Polarisation in  der Lsg. eines Oxysalzes 
(Borat oder Phosphat) formiert u. durch Waschen, Trocknen usw. so behandelt, daB 
m it ihr geniigend reproduzierbare Potentialwerte gemessen werden. Weiterhin wird 
eine geeignete Durchatrómungszello beschrieben, die nur kleine Fl.-Volumina benotigt. 
Hiermit lassen sich unter Innehaltung gewisser Bedingungen auf ein Millivolt konstanto 
Potentialwerte tagelang aufrechterhalten, obgleich sic weit unter dem thermodynani. 
W ert der W asserstoff-Sauerstoffkette liegen. Das Potential dieser 0 2-Elektrode variiert 
quantitativ, jedoch nicht im thennodynam. Sinn m it dem Partialdruck des 0 2 zwischen
0 u. 1 Atm. Vf. beschreibt eine Mcthodc, welche es gestattet, die A ktiyitat von OH- 
Ionen m it betriichtlicher Genauigkeit m it dieser Elektrodo zu bestimmen. Um diese 
u. andere Erscheinungen zu erkliiren, muB dem gasfórmigen Sauerstoff eine elektro- 
motor. Aktivitiit zugeschrieben werden; das Elektrodenpotential stellt sich dann auf 
einen Mittelwert ein, der einerseits auf dieser Erscheinung, andererseits dem Oxydations- 
potential beruht, das normalerweise ais Ursache des totalen Effektes betrachtet wird. 
(Journ. physical Chem. 32. 990— 1005. Princeton, New Jersey.) FRANKENBURGER.

Waither Gerlach, Neue Verjahren zur quantilativen chemischen Spektralanalyse 
von Metallen. Nach Versuchen von E. Schweitzer und Waither Gerlach. Eine Uber- 
sicht iiber die spektrograph. Verff., die zu chem. Analyse von Metallen unter Ver- 
meidung schwieriger photometr. Aufgaben ausgearbeitet u. erprobt wurden. U nter 
diesen Verff. dient eins zum Nachweis der Mengen yon Metallen m it niedrigem F. 
in schwer schmelzbaren Metallen, wie z. B. zum Pb-Nachweis noch in  Konzz. unter
0,0001% in Au. Die Spektralanalyse gestattet auch, die Homogenitat einer Legierung 
schnell zu priifen; so war es móglich, die Pb-Anreicherung in  den Au-Korngrenzen 
einer Probe festzustellen. (Ztschr. Metallkunde 20. 248—51. Tiibingen, Univ.) W il k e .

Satoyasu Iimori und Toshimasa Takebe, Die pliotogahanische Zelle mit Silber- 
jodidelektrcden, und ihre Awwendung in  der Pholometrie und llluminometrie. E ine Zu- 
sammenfassung der yon Vff. friiher uber die yon ihnen herriihrende Zelle yeroffent- 
lichten Arbeiten. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 8 . 131—60.) K. W o l f .

Ettore Cuboni, Nephelometrische w id colorimeirisclie Messungen mittels pkoto- 
elektrischer Strome. Um die nephelometr. u. colorimetr. Messungen von der Sub- 
jektiyitat des Beobachters unabhangig zu machen, ha t Vf. eine Anordnung getroffen, 
bei der das yon einer Lichtąuelle immer in gleichcr In tensitat ausgestrahlte Licht 
nach seinem Durchgang durch die zu untersuchende Lsg. eine photoelektr. Zelle trifft. 
Der ausgelóste Strom wird durch ein Galvanometer gemessen u. gestattet einen Riick- 
schluB auf die In tensitat des durch die Fl.-Schicht gedrungenen Lichtes. (Bollettino 
dell’ Istitu to  Sieroterapico Milanese 1927. Nr. 6. 3 Seiten Sep. Mailand, Serotherapeut. 
Inst.) W lLI.STAEDT.

L. W. Winkler, Haltbare Thiosulfatlosimg. Die Verringerung des Wrkg.-Wertes 
einer alteren Yioo-11- Na2S20 3-Lsg. beruht auf dem Vorhandensein yon Schwefel- 
bakterien. Durch Zusatz von 0,1 g Hg(GN)2 auf 1000 ccm 1/1oo-n - Lsg. andert sich 
der Titer selbst bei langerer Aufbewahrung nicht; es machte sich neben der bakteriziden 
auch eine konservierende Wrkg. des Hg(CN)2 bcmerkbar dadurch, daB dio Lsg. vollig 
klar blieb. Vf. gibt eine genaue Vorschrift zur Bereitung der Lsg. — Zum Arbeiten 
mit der cyanidhaltigen N a2S20 3-Lsg. muB die zu titrierendc J-Lsg. unbedingt sauer 
sein. Zur Titerstellung der Thiosulfatlsg. empfiehlt Vf. eine Vio'n * bzw. Kalium-
.bijodatlsg. [3,250 bzw. 0,3250 g KH( J 0 3)2 pro 1], 20 ccm dieser Lsg. werden mit
1 bzw. 0,5 g K j  u. 5 ccm verd. HC1 yersetzt u. nach 1—2 Min. das ausgeschiedene J  
m it der zu priifenden Thiosulfatlsg. gemessen. — Bei groBer Genauigkeit Einstellung
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der N a2S20 3-Lsg. auf reines, trockenes J .  Vf. gibt ein Verf. an zur Herst. von ganz 
reinem J  u. zur Titerstellung m it diesem. (Pharmaz. Zentralhalle 69 . 369—71. Buda- 
pest.) L. J o s e p h y .

Adolph J. Rabinowitsch und V. A. Kargin, Uber Anwendung der Chinhydron- 
elektrode bei elektrometrischen Titrationen. I I .  (I. ygl. 0 . 1 9 2 7 . I I .  1054.) Die Diskrepanz 
zwischen den pn-Werten, welche von der Wasserstoff- u. von der Cliinliydronelektrode 
geliefert werden, kann durch den EinfluB der Kohlensaure der L uft erklart werden, 
die yon K l i t  (C. 1 9 2 8 . I .  1072) festgostellt worden ist. Sie wird dadurck beseitigt, 
daB man ein neutrales Gas, z. B. N2, durch die Lsg. leitet. Da reiner N 2 nicht auf die 
saure Funktion des Chinhydrons einwirken kann, ist die Verschiebung des Wende- 
punktes bei der T itration schwacher Sauren nicht durch die saure Funktion des Chin
hydrons, sondern ebenfalls durch den EinfluB der C02 yerursacht. Das Durchleiten 
eines neutralen Gases ist bei der Titration schwacher Sauren u. bei der Best. von ph 
schwach gepufferter Lsgg. m it der Chinhydronelektrode in der Nahe des Neutral- 
gebietes notwendig, was die Anwendung dieser Elektrode kompliziert u. yieler Vorziige 
vor der H-Elektrode beraubt. Die Annahme von K o l t h o f f  u . B o s c h  (C. 1 9 2 7 . I .  
1372), daB diese Diskrepanz durch saure Verunreinigungen des Chinhydrons yerursacht 
sei, wird zuriickgewiesen, d a  das Chinhydron durch Yermischen alkoh. Lsgg. von Chinon 
u. Hydrochinon hergestellt wurde u. frei von Oxydationsprodd. war. DaB K o l t h o f f  
u. BOSCH keine Diskrepanz bei Unters. ihrer verd. Phosphat-Pufferlsgg. bis ph =  7,17 
erhielten, die Vff. aber m it ihren Acetatgemischen eine solche auch bei niedrigen 
pn-W erten beobachteten, wird dadurch erklart, daB die von ersteren benutzten Lsgg. 
stark  gepuffert waren, sie hatten  ein giinstiges Yerhaltnis zwischen Lauge- u. Saure- 
menge; bei den Lsgg. der Vff. war dies Verhaltnis auBerst ungiinstig, bei gleichen 
PH-Werten war die Pufferkapazitat 17-mal geringer ais der am schwaclisten gepulverten 
Lsgg. von K . u. B . — Die yon Ma c  I n n e s  (C. 1 9 2 8 . I .  1979) m it der Chinhydron
elektrode nach der Differentialmethode gefundenen zwei Maxima auf der Ableitungs- 
kurvo A E l A V  werden tatsiichlich beobachtet, das zweite Maximum wird aber nicht 
durch Chinhydron ais Saure, sondern durch Kohlensaure yerursacht. Ebensolche 
Maxima kónnen durch einfaclie Umrechnung gewóhnlicher Titrationskuryen erhalten 
werden. Beim Durchleiten eines neutralen Gases (N2) kehrt das erstere Maximum 
zur richtigen Lage zuriick, das zweite yerschwindet. Die Verschiebung des ersteren 
Maximums nach rechts u. das Auftreten des zweiten flachen Maximums konnen auch 
durch Zusatz anderer schwacher Sauren, yon ahnlicher Dissoziationskonstante wie 
der der Kohlensaure, z. B . Alloxan, hervorgerufen werden. (Ztschr. Elektrochem, 34. 
311— 16. Moskau, K a rp o w -In s t.  f. Chemie.) B l o c h .

Isabliro Wada, Der in  unserem Institu t hergesłellle Apparat fiir  potentiometrische 
Titration. Auf Yeranlassung japan. Industriekreise hat Yf. eine billige u. brauchbare 
A pparatur zur potentiometr. Titration m it tragbarem  Zeigergalyanometer hergestellt. 
Einzelheiten nur im japan. Original. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo
1. 40—41.) R. K . Mu l l e r .

Al. Ionesco-Matiu, Eine neue mapanalytische Methode: Die Mercurimetrie. Die 
Fahigkeit der Hg-Salze, qiiantitative Fallungen zu erzeugen, wurde dazu benutzt, 
neue volumetr. Methoden auszuarbeiten. Die Best. yon Aceton gelang folgendermaBen: 
In  einen 200 ccm-Kolben m it RiickfluBkuhler wurde die Acetonlsg. gegeben, u. dazu 
10 ccm Schwefelsaure, 10 ccm Quecksilbersulfat\sg. u. 100 ccm W. Dann wurde 20 Min. 
gekocht, nach dem Erkalten der Aceton-Quecksilbernd. abfiltriert, m it 200 ccm W. 
gewaschen, vom Filter in  einen Erlenmeyerkolben gespritzt u. durch langsames Er- 
hitzen m it 25 ccm Kónigswasser gel. Um entstandene N-Verbb. zu zerstoren, wurden 
noch einige Tropfen 10%ig. Permanganatlsg. bis zur bleibenden Rotfarbung hinzu- 
gefugt. N un wurde m it 12 Tropfen 10%ig. Nitroprussidnatriumteg. versetzt, u. schlieB- 
Kch bis zum Verschwinden des dadurch entstandenen Nd. m it Vio-n - NaCl-Lsg. titriert. 
1  ccm yerbrauchter VlO -n. NaCl-Lsg. entsprach 0,0028 g Aceton. — Auf ahnliche Weise 
konnten die Alkaloide Chinin, Morphin, Strychnin, Codein u. Gocain bestimm t werden. 
Auch werden Verss. unternommen, Eiweifistoffe mercurimetr. zu bestimmen. (Moniteur 
Produits chim. 11 . Nr. 109. 1—6. Jassy, Uniy.) WlNKELMANN.

E lem en te und an organische Verbindungen
K. Mai jarów, Anwendung der Oxalsaure in  der mikrochemischen Analyse. Fiigt 

m an zu der auf einem Pt-Blech befindlichen Lsg. eines Chlorids oder N itrats einen 
zehnfachen UberschuB (zum Gewicht der yorhandenen Salze) hinzu, dam pft dann
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langsam iiber einem Mikrobrenner ein u. bringt den OxalsaureiiberschuB zum Sub- 
limieren, so verdrangt diese Saure die HC1 u. H N 03 u. es hinterbleiben nur Oxalate, 
die sich bei schwachem Gliihen zersetzen. Diese Rk. verwendet Vf. zur Trennung 
der Alkalien von  Ca, von Ca, Sr, B a, von Mg u. von Schwermetallen, zur Trennung 
des Mg von Ca, Sr, B a, zur Trennung dieser letzteren 4 von Al u. Fe, zur Trennung 
einiger Schwcnnetalle, ttberfuhren von Chioriden in  N itrate u. umgekebrt oder in 
Aeetate, zur Trennung der alkal. Erden u. zum Nachweis von Cr in Ggw. von Cl u. 
von Mn ais Mangansaure. Au Ber diesen hier beseliriebenen Rkk. gibt es noeli viele 
andere Anwendungsmóglichkeiten dieser Rk. (Mikrochemie 6 . 92—96. Moskau, 
Univ.) B e r l i t z e r .

E. M. Chamot und C. W. Mason, Mikroskopisch-chemische Reaktionen der Chlor-, 
Brom- und Jodsauren. Es werden zunachst die Sauren untersucht, dereń Ag-Salze 
in verd. H N 03 11. sind (Gruppe 2). Bei Perjodaten entstehen je nach dem Geh. der 
Lsg. an freier H N 03 Ag-Salze, die sich nach Zus., Farbę, opt. u. krystallin. Eigg. 
sowie Lóslichkeit unterscheiden. Zum qualitativen Nachweis kann nur das aus neu- 
tralen oder schwach sauren Lsgg. fallbare Ag5JO 0 dienen, wenn im Liter mindestens
0,5 g NaJO,, enthalten ist. Die eharakterist. Unterschiede dieser Fiillung gegeniiber 
ahnlichen werden beschriebcn. Eine weitere Bestatigung erfolgt durch Red. zu Jodid 
u. die Starkerk. Boi den Perchloraten (Gruppo 3) ist die Rk. bei Zusatz von K-Iori 
am empfindliehsten, noch leichter erkennbar bei Zusatz von ein wenig IvMn04 durch 
die Rotfiirbung der Fallung. Auch Strychnin gibt eharakterist. Salze. Chlorate sind 
schwer nachzuweisen, am ehesten durch tiberfiihrung in Perchlorate oder Chloride. 
Letztere entstehen durch Red. m it Hilfe von Zn oder Sulfiten. Noch sehwerer gelingt 
der Nachweis von Clilorat u. Bromat nobeneinander. Trockene Chlorate geben m it 
konz. H 2SO,, C102-Gas, das KMnO., unter Bldg. von M n02 entfarbt. Die CIO-, BrO-, 
JO-Ionen (Hypohalite) sowie die Chlorite bilden keine eharakterist. Salze. Sie werden 
durch don Nachweis des freien Halogens bzw. des C102 erkannt. Die Ausfiihrung 
der Rkk. sowie ein Analysengang fiir Vorproben m it geringen Substanzmengen wird 
beschrieben. (Mikrochemie 6 . 82—91. Ithaca [U.S.A.], Cornell Univ.) B e r l i t z e r .

Th. Arnd, Zur Bestimmung des Stickstcffs salpeter- und salpetrigsaurer Salze mit 
Kupfer-Magnesium. ■ In  gleiehem Sinne wie die Beobachtungen von T a u f e l  u . 
W a g n e r  (C. 1928. I. 2431) hinsiehtlich der Dest. von NH 3 in m it MgO alkal. ge- 
machten Lsgg. bewegen sich friihere Angaben von K o b e r  (C. 1908. II. 2470). Die 
vom Vf. selbst angestellten Verss. (Ztschr. angew. Chem. 30. 169. 33. 296) lieBen 
erkennen, daB unter den eingehaltenen Bedingungen die Anwesenheit auch yerhaltnis- 
maBig groBer Mengen von CaCl2 oder MgCl, ohne EinfluB auf die Ergebnisse ist. 
(Ztschr. angew. Chem. 41. 724. Bremen, Moor-Vers.-Station.) B l o c h ,

A. Scott Dodd, Abdnderung von 'Ridsdales Verfahren zur Bestimmung der Phos- 
phorsmire. Vf. empfiehlt einige kleine Abanderungen an dem RlDSDALEschen Verf. 
zur maBanalyt. Best. der Phosphorsaure (vgl. CAJIERON u . Dow, C. 1928. I. 246), 
insbesondere eine einfache Vorr. zum Waschen des NH4-Phosphomolybdat-Nieder- 
schlags. (Analyst 53. 276—78.) R u h le .

Hans Kleimnann, Zur Melhodik der nephelomelrischen Phosphcrsdurebestimmung. 
Modifikation der vom Vf. friiher (vgl. C. 1920. II . 226) beschriebenen Methode. Genaue 
Methodenvorschrift siehe im Original. (Biochem. Ztschr. 174 [1926]. 43—51. Berlin, 
Charite.) P f l u c k e .

P. Dickens, Apparatur zur Bestimmung des Kohlenstoffes nach dem Barytverfahren. 
Beschreibung einer Apparatur zur Best. des Iiohlenstofjs in C-armen Werkstoffen mit 
einer Genauigkeit von ±0,001% . Abb. u. Beschreibung der Arbeitsweise vgl. Original. 
(Chem. Fabrik 1928. 293—94. Dusseldorf, Kaiser Wiłhelm-Inst. f. Eisenforsoh.) S lE B .

Gerhart Jander und Hermann Faber, Eine schnell durchfuhrbare, gasvolumetri$che 
Bestimmung des Kaliums. Das Verf. benutzt die Fallung des K  m it Natriumkobalti- 
n itrit u. umgeht den MiBstand, daB in dem entstehenden Komplexsalz ein Teil des K  
durch eine m it den Konzentrationsverhaltnissen der Lsg. wechselnde Menge Na 
ersetzbar ist, dadurch, daB ein konstantes Verhaltnis zwischen K  u. N a herbeigefiilu-t 
wird u. zwar derart, daB das Maximum an Na, welches iiberhaupt vom Nd. aufgenommen 
werden kann, in die ausfallende Komplexverb. hineingebracht wird. Da die in den 
Nd. aufgenommene Na-Menge m it steigender Konz. des Na-Salzes wachst, wird die 
Rk. in gesatt. Kochsalzlsg. durchgefiihrt. Die so erhaltenen Ndd. zeigen ein konstantes 
Verhaltnis zwischen der Menge des K  u. den an das Co-Atom komplex gebundenen 
NO.,-Gruppen. Diese werden durch FeSO, in schwefelsaurer Lsg. zu gasfórmigem 
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Stickoxyd reduziert, welches gasvolumetr. gemessen wird. Da Proportionalitilt zwisehen 
yerbrauchten ccm KC1 u. dem entwickelten NO yorhanden ist, kann m it Hilfe einer 
Standardlsg. die einem bestimmten Vol. Gas entsprechende Menge KC1 bzw. K 20  
festgestellt werden. Die Komplexverb. ha t in  erster Annalierung die Zus. K3 [Co(AT0 2)(J] • 
Na3[Go(NOi )e]-aq, die Keaktionsgleichung ist: 2 AlkjfCofNOo),.] +  12 H 2S 04 +
14 FeS 04 =  12 H 20  +  3 Alk,SO., +  2 CoSO,, +  7 Fe2(S04)3 +  12 NÓ _ (Alk =  K  oder 
das an seine Stelle getretene Na). — DieApparatur bestelit aus einem 150 ccm fassenden 
ZersetzungsgefiiB u. einem umgeiinderten Gasvolumeter. Im  ZersetzungsgefiiB werden 
unter gutem Durchwirbeln der FI. 1—3 ccm der im Liter 28 g KC1 enthaltenden 
KCl-Lsg. tropfenweise in die filtrierte Lsg. von 1,5 g N atrium kobaltinitrit (am besten 
frisch bereitet) in 30 ccm gesatt. NaCl-Lsg. einflieBen gelassen. Der auf einem Membran- 
filter gesammeltc Nd. wird m it gesatt. NaCl-Lsg. nacbgewaschen, ins ZersetzungsgefiiB 
zuriickgebracht u. da im C02-Strom m it einer konz. Lsg. von FeS 04 in 2-n. H 2S 04 
unter Sieden bis zum Verschwinden der schwarzen bzw. braunen Fiirbung behandelt. 
Das m it einem Wassermantel umgebene Gasvolumeter gestattet eine sofortige Ab- 
lesung des Vol. des im C02-Strom yollstandig dahin ubergefuhrten, leicht der Oxydation 
unterliegenden NO. 1 ecm NO entspriclit 0,8493 mg KC1 oder 0,5365 mg IC20 . Die 
Ggw. gróBerer Mengen MgSO,, iindert die Werte nicht. Dagegen muB Ca, das eine 
Erhóhung der K-Zahlen verursacht, durch Fallen m it Na2C03 u. Filtrieren des CaC03- 
Nd. entfernt werden. Das in einen MeBkolben gesogenc F iltra t wird bis zum Um- 
schlagpunkt von Methylorange m it HC1 Yersetzt. — Bei der Anlaysc von Kalisalzen 
sind die nach diesem Verf. erhaltenen Zahlen etwas hoher ais die mittels der Perehlorat- 
methode erhaltenen Werte. (Ztselir. anorgan. allg. Chem. 1 7 3 . 225—32. Góttingen, 
Univ.) B l o c h .

Ed. v. D ra then , Ober die Gchaltsbestinimungcn von Atzbaryt Ba(OII)„ -j- <S' ILD. 
Die T itration von Bariumhydroxyd ergibt nur m it HC1 u. H N 03 vollig befriedigende, 
m it der Fallungsanalyse ubereinstimmende Werte, wahrend bei der Verwendung von 
H 2S 04 oder Oxalsaure wesentlich niedrigere W erte gefmiden werden. Die Erkliirung 
fiir diese abweichenden Titrationswerte ist darin zu suchen, daB sowohl das entstehende 
B aS04 ais auch das Ba-Oxalat leicht B arythydrat einschlieBen, das so der Einw. 
entzogen wird. Vf. stellt die Forderung auf, daB zur Feststellung des Alkalitatswertes 
Yon B arythydrat auf dem Wege der Titration nur n. HC1 zu. benutzen ist, wenn auf 
gravimetr. Best. verziclitet wird. (Chem.-Ztg. 52. 518.) S i e b e r t .

H . N. M err, Die Beslimmung der Verunreinigungcn im  unreinen Zhik. Die chimische 
Analyse handelsiiblicher Marlcen, elekirolytischen Zinks und Gekratz. 10 g einer Durch- 
schnittsprobe des unreinen Z n  werden in einem 600-ccm-Kolben in 100 ccm dest. W. +  
10 ccm konz. H ; S 04 gel. Fe, Cd, Zn gelicn in  Lsg., Pb, Sn, Cu u. Sb werden abfiltriert. 
Das Fe wird im F iltra t VlO'n* KMnO,-Lsg. titriert, falls das ]\Ietall Sn-frei war. Im 
anderen Falle muB in einer besonderen Probe das Sn Yor der T itration m it gesatt. 
HgCl2-Lsg. entfernt werden. Nach der Fc-Titration werden 20 ccm einer 90°/oig. 
Na2S-Lsg. zugegeben u. darauf geachtet, daB auch etwas ZnS m it ausfallt. Der 
CdS +  ZnS-Nd. wird in warmer 50%*g' H 2S 0 4 gel., bis zum Erscheinen des CdS-Nd. 
tropfenweise m it NH3 yersetzt, die Fallung wiederholt u. schlieBlich in  HCl-saurer 
Lsg. m it J  titriert. Der Ruckstand aus Sn, Pb u. Cu wird in vcrd. HNO;l gekocht, 
das ausgeschicdene Sn abfiltriert u. schlieBlich ais S n02 gewogen. Das F iltra t wird 
auf 20 ccm eingedampft, 20 ccm konz. H 2S 0 4 zugegeben, die HNO;1 yerjagt u. das 
P bS 04 gewogen. Das Cu wird in dem schwefelsauren F iltra t m it Na»S gefallt u. mit 
J  titriert. Es werden noch eine Methode fiir Sb u. eine zweite fiir Sn angegeben. Bei 
elektrolyt. Zn miissen 40— 50 g zur Analyse genommen werden. Die Auflósung des 
Zn kann durch Zugabe yon etwas CuS04 besehleunigt werden. Bei der Fe-Best. in 
Gekratz usw. geht man praktischerweise yon 5,6 g aus. (Metal Ind. [London] 33. 
53—54.) W i l k e .

B. S.Evans, Das Nicdcrscldaęjen von Melallen a u f Kupfer aus Cyanidldsungen.
I. E in  neues Verfahren zur Trennung und Bestimmung kleiner Mengen Blei. Das 
Verf. griżndet sich darauf, daB sich Pb in Ggw. yon NH.,-Oxalat quantitativ  in der 
K alte aus Cyanidlsgg. in Ggw. yon Cu auf Cu niederschlagen laBt. Da der Pb-Nd. 
in  Ggw. einiger Metalle nicht haftet, ha t Vf. den von ihm beschriebenen App. zur 
Best. des Hg (E v a n s  u .  Cl a r k e , C. 1 9 2 6 . I I . 277) benutzt. Das fiir die Unters. von 
Cu, Messing, Bronze, Zn u. Ni bestimmte Verf. wird eingehend beschrieben nach 
Grundlagen u. Ausfiihrungsart unter versehiedenen Bedingungen. (Analyst 53. 
267—75.) R u h l e .
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O. Hackl, Mikrochemischer Nachweis des Silbers ais Sulfat. Dio m it H 2S04 vcr- 
schicdcner Konz. u. m it festem (NH4)„S04 auftretenden Krystallbldgg. werden be- 
schrieben, die Empfindlichkeitsgrenze liegt bei 1  fig im ccm. (Mikrochemie 6 . 106 
bis 107. Wien, Geolog. Bundesanstalt.) B e r l i t z e r .

Harry B.W eiser und Edward J. Durham, Adsorptionen an Cadmiumstilfid 
■und ihre Bedeutunrj bei der Bestimmung von Cadmium. Aus HCl-Lsg. gefiilltes CdS  
rciBt je nach der Konz. der Cl-Ionen, der Temp. u. dem Druck wahrend des Fallungs- 
yorgangs wechselnde Chloridmengen m it sich u. zwar infolge von Adsorption, nicht wegen 
Bldg. einer Verb. wie etwa CdS-CdCL. Vff. bestimmen fiir verschiedene HCl-Konzz. 
die bei einer Temp. von 25° u. ferner bei Durchleiten von H 2 durch eine, von 80 auf 
25° erkaltende Lsg. adsorbierten Chloridmengen. Mit wachsendem Geh. der Lsgg. 
an HC1 andern sich kontinuierlieh die adsorbierten Chloridmengen; hierbei t r i t t  bei 
mittleren Saurekonzz. ein Maximum auf, da bei sehr hohem HCl-Geh. das Adsorbens 
vom floeldgen in einen kornigen, oberflaehenarmeren Zustand iibergeht. Die bei Aus- 
fiihrung der 2. Methode (80—25°) adsorbierten Mengen sind geringer, da der bei 80° 
gebildete Nd. grobkorniger ist; infolge einer, bei hóherer Saurekonz. auftretenden 
Teilchenverkleinerung des gefiilltcn CdS, liegt aber das Maximum bei niedrigeren Siiurc- 
konzz., um alsdann m it steigendcm HCl-Geh. des Fallungsgcmisches zu einem zweiten 
Maximum anzusteigen. Es ergibt sich, daB die Best. des Cd ais CdS unter techn. Be- 
dingungen wenig zuyerliissig ist, da nur in seltcnen Fiillen die Fallungsmethode stets 
so gleichmiiBig angewendet zu werden vermag, daB jeweils gleiche Betriigo yon Chlorid 
„mitgerisscn“  u. mitbestimmt werden. (Journ. physical Chem. 32. 1061—64. Houston, 
Texas, Rice I n s t , Dep. of Chem.) F r a n k e n b u r g e r .

Erwin Wendehorst, Ldslichkeitsbeeinflussung und quanlitative Analyse. I. Mitt. 
Vf. untersucht den EinfluB yon Fremdsalzen auf analyt. Fallungen, eine Einw., die 
durch yerschiedene entgcgengesetzt wirkende, sich teilweise iiberschneidende Faktoren 
liervorgerufen wird. Zunachst wird die Einw. von Fremdsalzen auf die Fallung von 
CdCO~ u. ZnC 03 untersucht. U nter gleichen Bedingungen wurden den Lsgg. vor der 
Ausfiillung verschiedene Mengen von Alkali- u. Ammonsalzen zugesetzt. U nter Ver- 
wendung von reinem Cd wurde eine salpetersaure Lsg. hergestellt u. in der Siedehitze 
mit der eben nótigen Menge (NH.,)2C03-Lsg. gefiillt. Die durch Membranfilter filtrierten 
Ndd. wurden im Pt-Tiegel bei 100° im elektr. Ofen gegluht. Es wurden der EinfluB 
eines Zusatzes von je 1 u. 5 g NaCl, N a N 0 3, N a2S 0 4, KCl, K N 0 3, K 2SOit N i l  f i l ,  
NHtN 0 3 u. (iV7/.,)2(S0.1 festgestellt. — Die Ausgangslsg. zur Fallung des Zn ais Carbonat 
wurde aus reinstem Zn hergestellt. Die Fallung erfolgtc m it Na2COs-Lsg. Die Ndd. 
wurden bei 900° gegluht. Auch hier wurde die Beeinflussung der Loslichkeit der Ndd. 
durch Zufiigung der genannten Salzo festgestellt. Die yorliiufigen Ergebnisse sind in 
Tabellen dargestellt. Das experimentelle Materiał zeigt z. T. auffallende Abweiohungen, 
fiir die Vf. gewisse GcsetzmaBigkeiten annimmt. (Ztschr. angew. Chem. 4 1 . 567—68. 
Braunschweig, Techn. Hoehscli.) S i e b e r t .

W. Frayne, Bestimmung von Z inn durch Titration mit Jod. Vf. beschreibt einen 
einfachen App. zur Red. des SnIV vor der Titration. Derselbe beruht darauf, daB die 
Flasche m it der salzsauren Lsg. yon SnIV m it dem Red.-Mittel obcn ein Gasableitungs- 
rohr besitzt, welches gegen Ende der Red. in ein Glas m it einer 10°/oig. Lsg. von Na2COs 
oder K 2C03 eingetaueht wird. K iihlt sich die reduzierte Lsg. ab, so tr i t t  etwas K 2C03 
ins GefiiB, wodurch sich C02 entwickelt, welche auch nach der Abkiihlung den 
Gasraum ausfiillt. Diese reduzierte Lsg. wird dann titriert. Die Lsg. von K 2C03 
erhiilt man durch einige Tropfen HC1 leicht luftfrci. (Engin. Mining Journ. 1 2 5 . 
1019.) E n s z l in .

S. Gr. Ciarkę, E in  neues Verfahren zur colorimetrischen Bestimmung kleiner 
Antimonmengen und ihre Trennung von Zinn. Man bringt etwa 5 g des zu priifenden 
Sn mittels HC1 +  Br2 in Lsg. seheidet das Sb nach R e in s c h  unter Einhaltung be- 
stimmter Bedingungen auf einen Cu-Streifen ab, lóst in W. +  N a20 2, fallt etwa mit- 
gel. Cu mittels H 2S aus, oxydiert das Sb2S5 mittels H 2SO., +  H N 03 u. bcstimmt 
schlieBlich colorim etr.: 10 ccm l% ig. Gummiarabicumlsg. 5 ccm 20%ig. K J , 1 ccm 
10%ig. wss. Pyridin, 1 ccm '/,,,-gesatt. S 02-Lsg. 60 ccm verd. H 2S 0 4 (1: 3) u. schlieBlich 
20 ccm der zu priifenden Sb-Lsg. werden der Reihe nach gemischt u. m it Glasstab 
gut yerriihrt. Die entstehende Gelbfarbung wird m it einer bekannten Sb-Lsg. (0,2764 g 
Brechweinstein in 1  1 10%ig. H 2SO.]) yergliehen. Noeh bis herab zu 0,05 mg Sb waren 
leicht neben yiel Sn zu ermitteln. Genaue Arbeitsvorschrift im Original. (Analyst 
53. 373—79. Woolwieh, Research Department.) G r o s z f e l d .
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Gerhart Jander und Wilhelm Brosse, Quaniitative Trennungen und Bestimmungen 
durch Verfluchtigung mittels Salzsauregas. VI. Mitt. Ober die quantitative Bestimmung 
des Oxydgehaltes von Aluminiumlegierungen. (V. vgl. C. 1928. I . 554.) In  Verfolgung 
des Verf. zur quantitativen Best. u. Trennung des A l  u. seiner Begleiter sowie der 
oxyd. Beimengungen in Al-reichen Legierungen (vgl. I II . Mitt. C. 1927. II . 142) 
suchen Vff. festzustellen, ob der fiir A120 3 gefundene W ert dem urspriinglich vor- 
handenen Oxyd entspricht, oder ob sich bei der Zers. oder infolge des Feuchtigkeits- 
geh. der HC1 zu dem vorhandenen Oxyd weiteres Oxyd bildet oder Oxychlorid, das 
beim Gliihen in  Oxyd ubergelit. Zu diesem Zweck wurden weitere Analysen durch- 
gefiihrt bei erhohter Trocknung des HCl-Gases u. Erliohung der Zers.-Temp. auf 
etwa 275° ansta tt 220°. Es zeigte sich, daB eine Neubldg. von Oxyd wiihrend der 
Rk. nicht erfolgte. Bei Anwendung groBerer Oxydmengen — Zusatz von reinem AL,O, 
zu der im Schiffchen befindlichen Legierung — wurde diese restlos im Schiffclien 
wiedergefunden, dazu ein Mehr, das den bisher gefundenen Oxydmengen entspricht. 
Demzufolge tr i t t  kein Verspriihen des Oxyds infolge zu lebhafter Rk. ein. Es ist 
demnach nach dieser Methode moglich, den Al20 3-Geh. von solchen Al-Legierungen 
zu bestimmen, die mehr ais 0,02% o A120 3 enthalten. (Ztschr. angew. Chem. 41. 
702—04. Góttingen, Univ.) SlEBERT.

Organische Substanzen.
Friedrich Bock und Karl Beaucourt, Ober Fehlerąuellen bei der organischen 

Mikroelementaranalyse. Die Mikro-N-Best. nach D um as' fallt oft um 0,4— 0,7% 
zu hoch aus. Es kam dics bei den Verss. des Vf. daher, daB die Hohlraume des groben, 
drahtfórmigen CuO in der K alte durch den CO„-Strom nicht vollstandig von un- 
absorbierbaren Gasen befrcit werden konnten. Ais das CuO fiir einige Analysen im 
Rohr belassen wurde, wurden sehr gute Ergebnisse erzielt. Eine andere mogliche 
Fehlerquelle ist die Dissoziation des CuO in Cu20  u. 0 2. Ais Gegenmittel sollte nach 
D u b sk y -F u n k  das Cu endstandig gefiillt werden, doch ergab sich hier kein Vorteil 
gegeniiber der mittelstiindigen Fiillung nach P r e g l ,  vielmelir war noch die Bldg. 
von CO aus C02 zu befiirckten, die auch in einem besonders lang hingezogenen Vers. 
auftrat. Es wurde daher das Cu mittelstandig belassen. Mit Hilfe eines durch Zeichnung 
wiedergegebenen App. wurde die Frage untersueht, ob nicht durch das Verbrennungs- 
rohr Gase von auBen hineindiffundieren, doch konnte niclits dergleichen festgestellt 
werden. Von W iehtigkeit ist auch die Entw. eines 0 2-frcien C02 aus dem ICippapp., 
wofiir besondere Vorschriften gegeben werden. Die Anwendung eines durchgehenden 
C 02-Stromes brachte keine Vorteile. Es scheinen sich bei der Analyse 2 Fehler zu 
kompensieren, ein negativer durch nielit yólligc tlberf iihrung des N 2 ins Azotometer 
u. ein positiyer durch Verunreinigung m it nicht absorbierbaren Fremdgasen. (Mikro- 
chemie 6. 69—81. Wien, Techn. Hochsch.) BERLITZER.

Helmut Muller, Zur Eleinentaranalyse stickstoffhaltiger Korper. (Vgl. C. 1927.
II . 1873.) An durchgefiihrten Rechnungen u. Beispielen wird gezeigt, wie in den 
meisten C-, H-, N- (sowie O-) lialtigen Verbb. aus dem N-Geh. u. dem Vakatsauerstoff
— diejenige 0 2-Menge, die eine Substanz bei volliger Verbreimung zu den Endprodd. 
des tier. Stoffwechsels noch aufzunehmen vermag, bestimmt titrim etr. durch Oxy- 
dation in H 2S 04 u. K J 0 3 — der C- u. H-Geli. berechnet werden kann. (Bioehem. 
Ztschr. 188 [1927]. 56—64. Kónigsberg, Physiol. Inst., Univ.) L o h m a n n .

B. Gro&k, Mikrogesamtjodbestimmung und Jodbestimmung in  organischen Sauren. 
Bei dem Verf., fur das in  Ggw. von Br eine kleine Modifikation nótig ist, wird zuerst 
m it Na2C03 u. K N 0 3 verascht, dann m it alkal. Perm anganat die letzten J-Spuren 
oxydiert. Nach dem Ansiiuern wird dann auch die freiwerdende H N 02 oxydiert. 
W eitere MaBnahmen dienen zur Entfernung des uberschiissigen N itrits u. Permanganats. 
Bei 0,4—0,5 mg Gesamtjod hóchstens 2%  Fehler. (Bioehem. Ztschr. 175 [1926]. 
455— 60. Wien, Med. Univ.-Klinik.) P f lu c k e .

P. Ssokolow, Ober die quantilałive Bestimmung von Anthrachinon im  Gemisch 
mit Benzanthron. Zur Best. kleiner Mengen Anthrachincm in  Benzanthron ist die 
Methode von S i e l i s c h  (Ztschr. angew. Chem. 41. 1248) nicht anwendbar, da Benz
anthron in Hydrosulfitlsg. 1. ist. Vf. arbeitet eine andere Analysenmethode aus, die 
bei Anthra-chinongehalten bis zu 10% herab fast theoret. W erte gibt. Sie beruht auf 
der leichteren Oxydierbarkeit von Benzanthron, das dabei zum Teil in  Anthrachinon- 
1-carbonsaure iibergeht, wiihrend Anthrachinon nicht angegriffen wird. Eine Bldg. 
von Anthrachinon bei der Oxydation des Benzanthrons findet entgegen dem Befund
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yon L i e b e r m a n n  u . R o k a  (Bor. Dtsch. chem. Ges. 41. 1425) nieht s tą tt. Die Analyse 
wird so ausgefiihrt, daB die zu untersuchende Mischung (ca. 1 g) in 45 ccm Eg. gel. 
u. darauf am RuckfluBkiihler zum Sieden erhitzt wird. In  die sd. El. wird das Oxy- 
dationsgemisch (5g  Cr03 -f- 5 ccm Eg. +  5 ccm H 20 ) tropfenweise innerhalb 2 Stdn. 
zugefiigt u. noch 2 Stdn. gekocht. Dann m it 400 ccm k. W. verd. Nach 1 Stde. fil- 
triert, der Ruckstand m it W. u. danach m it 1%  NaOH gewaschen. Sodann wird der 
Ruckstand in einen Kolben gespiilt u. m it 15 ccm einer 10%ig. Lsg. von Na-Hydrosulfit 
in 10% NaOH bei 70° behandelt. Rotfarbung ist ein Zeichen fiir Anwesenheit von 
Anthrachinon. Das Gelóste wird vom Ungelosten abfiltriert u. m it 5 ccm 30%ig. 
H20 2 oxydiert. Es fallt Anthrachinon aus, das filtriert, getrocknet u. gewogen wird. 
Wenn der Anthrachinongehalt des Benzanthrons mehr ais 50—60% betragt, kann die 
Behandlung des ersten Ruckstandes m it Hydrosulfit wegfallen u. der Ruckstand nach 
geniigendem Waschen m it NaOH direkt gewogen werden. (Journ. chem. Ind. [russ.] 
5. 308—09.) R 5 l l .

B estandteile von  Pflanzen und Tieren.
D. Migliacci, Ober die Farbreaktionen des Lecitliins. Die von E k k e r t  (C. 1928.

I. 1559. 2975) angegebenen Rkk. des Lecithins werden besprochen. (Boli. chim. farmac.
67. 324— 25.) * W il l s t a e d t .

Leonardo Beltran und Alberto Ibarra, Empfindlichkeit der Reaktion von Otto 
auf Strychnin. Bei Anwendung einer K 2C r,07-Lsg. 1: 100 u. allmahlichem Abkiihlen 
des Nd. liegt die Empfindlichkeitsgrenze "bei einer Strychninkonz. yon 1: 150 000. 
(Quimica e Industria 5. 137. Buenos Aires.) R a d t .

Ryuzo Iwatsuru, Zur Mikrobestimmung des Blutreststickstoffs mittels Natrium- 
hypobromit. 0,2 ccm Blut (oder Serum oder Plasma) werden nach Zusatz von wenig 
NaF im 10 ccm-MeBzylinder m it 5 ccm H 20  yersetzt. Nach vollkommener Hiimolyse 
gibt man 0,4 ccm Na-Wolframatlsg. u. 0,4 ccm % -n. H 2SO., hinzu. F iltration nach 
V2 Stde. F iltra t darf n ieht schaumig sein u. keine EiweiBrk. mehr zeigen. 2,0 ccm 
werden unter Zusatz von 1 ccm konz. H 2S 0 4 verasclit. Vollkommene Veraschung 
nach 10 Minuten. Nacli dem Erkalten werden 50 ccm H 20  zugefiigt u. unter Zusatz 
von Jletliylrot wird m it 33%ig. NaOH neutralisiert. Der UberschuB der NaOH wird 
mit J/5-n. H 2S 04 yersetzt u. nochmals m it 10 ccm Vio -n. NaOH. Nach ca. 30 Minuten 
fiigt man genau 1 ccm Na-Hypobromitlsg. unter Schutteln hinzu. Nach 10 Minuten 
kommen 1  ccm JK-Lsg. u. 2 ccm n. HC1 hinzu, das ausgeschiedene freie J  wird m it 
7 10-ii. Na-Thiosulfatlsg. unter Zusatz von 2—3 Tropfen Starkelsg. zuriicktitriert. 
B)indverss. zur Kontrolle notwendig. Erwiihnenswert ist, daB an Stelle CuS04 bei 
der Veraschung Na-W olframat besser w irkt. (Biochem. Ztschr. 195. 442—48. Osaka, 
Medizin. Akademie.) R e w a l d .

Helgi Tómasson, Kalium im  Blute ges mul er Menschen. Nachuntersuchungen iiber 
die Kramer-Tisdallsche Methode zur Kaliumbestimmung. Die meisten bisherigen 
Resultate uber den K-Geh. im Blut durften nieht genau zutreffend sein, besonders 
deuten die hohen Werte auf Analysenfehler hin. Am besten arbeitet man naeh der 
K r a m e r -  u . TiSDALLschen Methode. Bei Ggw. groBerer Mengen von Ammonverbb. 
ist die Methode aber nieht anwendbar. Setzt m a n  dem Serum KCl zu, so findet man 
die zugesetzte Menge nieht genau wieder! Bei 13 Personen wurden Normalwerte von 
20,30 mg K  pro 100 ccm Serum gefunden. Der niedrigste W ert ist 17,7, der hóchste 
22,1 mg. Bei Beginn der Menstruation findet man eine Erhohung der Serum-K-Werte. 
Plótzliche forcierte kórperliche Arbeit yerandert die K-W erte des Serums nieht. (Bio
chem. Ztschr. 195. 475— 85. Vordingborg [Danemark], Staatsirrenanstalt Oringe.) R e w .

San Yin Wong, ColorimetriscM Bestimmung von Eisen und Hamoglobin im  
Blut. I I . (I. vgl. C. 1923. II. 1208.) 0,5 cem B l u t +  2 cem Fe-freie konz. H 2S 04 
schutteln, verd. m it etwa 20 ccm dest. W., Zusatz von 2 ccm 10%ig. Lsg. yon wolfram- 
saurem Na, abkiihlen, auffiillen auf 50 cem. 20 ccm der filtrierten Lsg. werden in ein 
Reagensglas m it Markę bei 20 u. 25 ccm getan, in  ein gleiehes Glas tu t  man 1 ccm einer 
Standard-Fe-Lsg., die 10 m g-%  Fe enthalt, auBerdem 0,8 ccm Fe-freie konz. H 2S 04 
u. fiillt bis auf 20 auf. Zu beiden fiige man 1 ccm der gesatt. Na-Persulfatlsg. u. 4 ccm 
einer 3-fach n. Rhodankaliumlsg. Die Genauigkeit des colorimetr. Vergleichs ist fast 
absolut. (Journ. biol. Chemistry 77. 409—12. Hongkong, Univ. Biochem. Dept.) F . Mii.

Erik Jorpes und Henning Magnusson, Die Anwendung von Pregls Mikro- 
analyse au f die Bestimmung der freien Phosphate im Blut. 0,5 ccm Blutplasma wurde 
m it 1,5 ccm dest. W. yerd. u. dureh 0,5 ccm 20%ig. Trichloressigsaure enteiweiBt.
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Abgemessen wird in Mikropipetten m it m edian. Schraubeinstellung. P  wird ais 
Molybdat gefallt u. auf Mikrofilter abgesaugt, darauf mittels B uN G Esclier Waage 
gewogen. — Der Niebtlipoid-P in organ. Bindung betrug beim Erwaelisenen 0,25 bis
0.35 nig-%, d. h. 4—9%  des gesamtcn Niclitlecithin-P. — Das freie Płiosphat betrug
з,44 mg-% P. (Acta Paediatrica 7 [1927]. Nr. 1—2. 14 Seiten Sep. Stockholm,
Kinderklinik des Karolińska Inst.) F. M u l l e r .

Alvin R. Harnes, Die colorimetrisćhe Beslimmung des Lipoidphosphors im  Blut. 
Der Lipoidphosplior wird durch Hydrolyse mittels H 2S 0 4, die in  dcm BRiGGSsehen 
Molybdat enthalten ist, in anorgan. P  verwandelt. Dabei entsteht die blaue Farbę 
durch Red. Es wird m it einer Farblsg. colorimetr. vergliclien. — 1 ccm Blutserum 
oder Plasma wird auf fettfreiem Filtrierpapier aufgesaugt, bei 50° getrocknet, mit
4 ccm CHC13 bei 75° 3 Stdn. lang extrahiert, 20 ccm dest. W. u. je 3 ccm von Molybdat- 
lsg. m it Hydrochinon zugefiilirt. (Die Lsg.: 1. 5%  Ammoniummolybdat in 5-n. 
H„SOj. 25 g Ammoniummolybdat in 300 ccm ILO lósen, sodann 75 ccm konz. 
ILSO.j hinzufiigen u. m it 125 ccm H „0 verd. 2. Hydrocliinonlsg.: 5 g H y d ro c h in o n
и. 25 g KHSOa werden in 500 ccm ń 20  verd. 3. Standard-Phospliorlsg.: Man lost
219,3 mg KILPO.j in  200 ccm W. u. fullt bis zu 1 1 auf. 1 ccm der Standardlsg. ent- 
spriclit 0,05 mg P.) (Journ. biol. Chemistry 77. 405—07. New .York, Rockefeller 
Inst. Labb.) ' F . Mu l l e r .

W. R. Bloor, Beslimmung kleiner Mengen von Lipoiden im  Blutplasma. Auf 
3 ccm Plasma wurde 50 ccm A.-A. benutzt (3 Teile 95%ig. A. u. 1 Teil A.), nach Ver- 
esterung zum zweiten Małe extrahiert u. nach Vertreibung der letzten Spuren A. mit 
PAe. wieder extrahiert. Titration m it Thiosulfat u. K J . (Journ. biol. Chemistry 77. 
53—73. Rochester, Univ. Dept. of Biochem. School of Bied. and Dent.) F . M u l l e r .

W. Starlinger, K. Spath und E. Winands, Fortgefiihrte Untersuchungcn Uber 
Mafianalyse, Aussalzbarkeil und spezifische Befraklion der Eiweifikorpergruppen des 
menschlicheji Blutplasmas nebst Bemerkungen iiber die vergleichende Viscositatsiinter- 
suchung des Blutserums. Im  AnschluB an fruhere Arbeiten (C. 1926. I. 2817) erórtern 
Vff. auf Grund zahlreiclier eigner Verss. das Leistungsvermogen der vereinfachten 
Gewichtsanalyse der EiweiBkórpergruppen, das Fallungsvermógcn der wichtigsten 
Trennungssalze (Ammońium-, Magnesium- u. Na-Sulfat) in patholog. menschlichcn 
Plasmen, sehlieBlich die Eignung der Refraktometrie u. ihrer Yerwandten Verff. fiir die 
MaBanalyse der EiweiBkorper. (Biochem. Ztschr. 183 [1927]. 245—73. Freiburg
1. Br., Univ.) P f l u c k e .

G. Haselhorst, Zur quantitałiven Bilirubinbestimmung im  Blutserum. Beschrcibung 
einer Modifikation an einem bereits friihef vom Vf. angegebenen App. zur quantitativen 
Bilirubinbcst. im Blutserum. Beziiglich Einzelheiten der Blethode vgl. Original. 
(Miinch. med. Wchschr. 75. 1076— 77. Hamburg, Univ.) F r a n k .

Andre Boivin, Eine Anu-endung der Mikrocarbonmtlhode von Nicloux auf die 
Beslimmung des Hamstoffs iiber D im nlhylhamstoff. Man fśillt Harnstoff ais Dixanthyl- 
harnstoff u. bestimmt N durch Mikrokjeldahl. S ta tt dessen kann m an auch C ais C02 
durch Oxydation durch K 2Cr20 7 bei Ggw. von Na2SO., u. Einleiten der C 02 in  Barji;- 
W. bestimmen. Auf diese Weise wiu-den Mengen ron  0,1— 1 mg Harnstoff m it einem 
Fehler bis hóchstens 3%  bestimmt. (Buli. Soc. Chim. biol. 10. 684—9S. StraBburg, 
Fac. Chimie Biol.) F. Mu l l e r .

Paul Liebesny und H. Sehreyer, Uber den objekliven Nachweis des Alkoholrausches. 
Beschrcibung eines Vcrf. zum Nachweis von A. im H arn nach Zufuhr groBer A.-Dosen. 
Beziiglich Einzelheiten vgl. Original. (Wien. med. Wchschr. 78. 832—35. Wien, 
Uniy.) ' F r a n k .

James Murray Luek, Die Beslimmung des Aminosiiuren-Siickstoffs in  tieriscJien 
Geweben. 4—5 g Muskel- oder andere Gewebe werden in fl. Luft gefroren, zerrieben, 
3 g davon in kochende 0,01-n. Essigsaure gebracht, 7 Min. im Wasserbad gelassen u. 
nach Abkiihlen 3 ccm 50%ig. Trichloressigsaure zugesetzt. Nachdem auf 50 ccm auf- 
gefiillt ist, wird nach Ł/2 Stde. 2 g Infusorienerde zugefiigt, geschiittelt u. filtriert. 
35 ccm werden auf 10 ccm konz., 10%ig. NaOH-Lsg. bis gegen Phenolphthalein alkal. 
zugegeben, 2 Min. gekocht, m it Eisessig angesauert u. auf 1 ccm konz. Im  Riickstand 
wird der Aminosauren-N im VAN SLYICE-App. bestimmt. (Journ. biol. Chemistry 77. 
1—12. Stanford Univ. Chem. Dept.) F. Mu l l e r .

R. Wernicke, F. Modern und C. M. Scotti, Biologische Messung des Insulins. 
Gruppen von 20—30 weiBen Mausen werden m it wechselnden Konzz. des zu messenden 
Insulins injiziert, bis der Prozentsatz der an Hyperglykamie erkrankten Tiere jeder
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Gruppe derselbc ist, wie bei einer m it Standardinsulin (Y,,, ldin. Einlieit) behandclten 
Gruppe. Der so gewonnene Wert wird an Kaninelien durch Best. der Anfangs- u. End- 
glykiimie im Vergleicli m it Kaninelien, dic m it Standardinsulin bekandelt sind, genauer 
erm ittelt. Die Insulinlsgg. miissen 1% 0 Trikresol enthalten u. an HCl 0,01 n. sein; 
schwache Lsgg. (1 klin. Einh./ccm) kónnen m it pliysiolog. NaCl-Lsg. verd. werden. 
(Anales Asoc. quim . Argemtina 15 [1927]. 324—36. Buenos Aires, Bakteriol. Inst.) R a d t .

S. Kroll, Die Priifung des Emetin hydrochloricum nach Vorschrift des D. A . B . VI. 
Die im D. A.-B. 6 zur Isolierung der Emetinbase aus dem salzsauren Salz verwendete 
KOH ware nach Unterss. des Vf. besser durch NH3 zu ersetzen, da sich der KOH- 
bzw. K 2C03-Gch. der Baso schlccht auswaschen laBt, u. da ferner das das Em etin 
verunreinigende Ccphaelin in KOH 1. ist u. so bei der F.-Best. der Emetinbase nicht 
crfaBt werden kann. NH3 falit sowolil Em etin ais auch Cephaelin aus ihren Salzen 
u. auBerdem ist das NH,C1 leichter auszuwaschcn ais iiberschiissigc KOH. — Der 
in der L iteratur zwischen 68 u. 74° angegebene F. war bei den vom Vf. untersuchten 
Prapąraten stets Iioher ais bei 68°. (Apoth.-Ztg. 43. 791. Berlin-Britz, J . D. R i e d e l

Pu. R. Bennetfc, Eine Bemerkung iiber Calciumbromid, B. P. C. Der Artikel iiber
CaBr2 im British Pharmaceutical Codex sollte genauere Angaben iiber W.-Geh. u.
CaBr=-Geh. des Salzcs machen. Vf. schlagt dieFassung der U. S. P. X. vor (hydriertes 
Salz m it 84—86% CaBr2). (Pharmac. Journ. 120. 563.) L. J o s e p h y .

Fischer und Horkheimer, Ober die Priifung der Arzneigldser. An Stelle der 
Arzneibuchmethode zur Priifung von Arzneiglasern wunschen Vff. eine genaue quali- 
tative Feststcllung der Alkaliabgabo von Arzneiglasern. Vff. geben dazu zwei Verff. 
an, ein titrim etr. u. ein colorimetr. Zur pn-Best. erwies sich Bromtliymolblau ais 
sehr brauchbar. (Pharmaz. Ztg. 73. 777—78. Niirnbcrg, Stiidt. Krankcnhaus-Apo- 
theke.) • L. JOSEPHY.

— , Conmmhalliges Anispulver. Hinweis auf die M itt. von Aye  (vgl. C. 1928.
II. 374). (Schweiz. Apoth.-Ztg. 68. 307—08.) L. J o s e p h y .

[rtlSS.] E. Bysow, Analytisehe Chomie. 3. Aufl. Tl. 2. Qualitalive Analyse. Leningrad: 
Wissenschaftl.-chem.-techn. Verlag 1928. (90 S.) Rbl. 0.60.

[russ.] T. Lidow, Gasanalyse. 2. Aufl. Leningrad: Wissenschaftl.-chem.-teclin. Verlag 1928. 
(331 S.) Rbl. 5.G0.

[russ.] A. Monschutkin, Analytisehe Chemie. 14. Aufl. Moskau und Leningrad: Staats- 
verlag 192S. (527 S.) Rbl. 5.—.

Karl Erich Schuntemiann, Chemiseho und mikrochemisehe Untersuchungsmethoden. Leitf. 
f. d. klin. Diagnostik. Munchen: Vcrlag d. Arztl. Rundschau. O. Gmelin 1928. (VIII, 
174 S.) S°. M. 5.— ; Lw. M. 6.50.

Wilfred W. Scott, Klements of qualitative chemical analysis. New York: Vnn Nostrand 
1928. (109 S.) 12°. Lw. $ 1.60.

Hans Balcke, M aPnahnen zur Verhiitung von Gaszerstórungen in  Heizungs- und 
Warmwasserbereiiungsanlagen. Vf. erórtert die Korrosionsgefahren durch den Gasgeh. 
vollig entharteten oder von vornherein weichen W., den wesentlichen Unterschied 
zwischen den Zerstorungen von Fe durch 0 2 — órtliche pockennarbige u. kraterartigc 
Vertiefungen — u. C02 — fliichenweise Porositiit — u. bespricht dann die von der 
Firm a BALCKE-Boclium ausgearbeiteten Verff. zur Entgasung von W .: 1. Auf k. 
Wege fiir k. W. ohne Wiirmeaufwand. 2. Auf halbk. Wege fiir w. W. ohne u. m it Warme- 
aufwand. 3. Auf w. Wege m it Abwarmeverwertung. Die erforderlichen Apparaturen 
werden an Hand ausgefuhrter kleinerer u. gróBerer Anlagen beschrieben. (Gesundlieits- 
ing. 51. 449—52. Berlin.) WOLFEEAM.

H. W. Streeter, Durch Abwasser uerunreinigtes Oberflachenwasser ais Speise- 
wasser von Wasserversorgungen. Die immer weiter fortschreitende Verunreinigung 
der Oberflachenwasser in yielen Gegenden der Vereinigten S taaten nótigt zur Vor- 
bereitung besonderer Schutz- u. t)berwaehungsmaBnahmen im gesundheitliehen 
Interesse. (Publ. H ealth Reports 43. 1498—1522. Washington, Staatl. Gesundheits-

A.-G.) L. J o s e p h y .

H. Angewandte Chemie.
IV. W asser; Abwasser.

amt.) Spl it t g e r b e r .
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P. May, Ezplosicmen in  stadtischen Kanalcn. Vf. stellt die durch eine Rundfrage 
bei 43 deutschen GroGstadten erm ittelte Zahl, Art, Ursache u. Folgen von Explosionen 
in stadt. Kanalcn zusammen u. bespricht die MaGnahmen zur Verhiitung der vor allem 
durch Zulauf leichtfliichtiger Motorbetriebsstoffe erwaehsenden groBen Gefahren, ins- 
besondere die Bauarten zuverlassiger Abscheider, ihren Einbau in die Entwasserungen 
von Garagen usw. u. die einwandfreie Uberwachung. (Gesundheitsing. 51. 457—60. 
Dusseldorf.) W o l f f r a m .

David Ellis, Gleichstellung biologischer und chemischer Arbeit bei der Untersuchung 
verunreinigter Wtisser. Uberblick iiber chem. u. bakteriolog. Methoden zur Unters. 
verunreinigter Wtisser. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 4. 291-—94.) S i e b e r t .

W. Blumenberg, U ber den Indoltiler nach Gersbach zur Begutachtung von Wasser- 
próben. Die Indolrk. ist zur Beurteilung von Fakalverunreinigung des W. nicht un- 
bedingt zuverliissig. Nach Unterss. des Vf. bilden 6,7%  der von ihm gepruften Coli- 
bazillen kein Indol. Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe indolbildender, den E n d o -  
schen Fuchsinagar rótender Keime aus der Gruppe Bacillus cloacae, die eine nicht vor- 
handeneVerunreinigung des W. vortauschen konnen. Es ist daher die Best. desColititers 
yorzuziehen. (Ztrbl. Bakter., Parasitenk. I. Abt. 107. 386—92. Bonn, Hyg. Inst.) S c h n i .

Edwin B. Powers, Eine einfache colorimetrische. Meth-ode zur Bestimmung der 
CO„-Tension und der gelosten freien Kohlensaure, Bicarbonate und Carbonate von natiir- 
lichen Wassern an Ort und Stelle. Theoretische Erltiuterungen. Zur Erm ittlung der 
einzelnen Angaben wird die Gleiehung C% =  (K -keas-P)n zugrunde gelegt; hierin 
entspricht Cjj dem reziproken pn, K  =  3,04-10~7, fcgas =  0,04415, P  =  Druck in %  
einer Atmosphare. Die Entstehung der Formel wird im einzelnen abgeleitet; die 
Arbeitsweise besehrieben. (Ecology 8 [1927]. 333—38. Sep. Knoxville, Tenessee- 
Univ., Zoolog. Inst.) Sp l i t t g e r b e r .

V. Anorganiscłie Industrie.
N. Juschkew itsch , Die Gewinnung von Ammoniak a u f dem Wege der direkten 

Synthese. II. (I. vgl. C. 1928. II. 706.) Nach einem h isto r.' Uberblick iiber friihere 
Verss. zur Synthese von N H 3 aus den Elementen werden die Ergebnisse der Arbeiten 
von H a b e r ,  N e r n s t ,  C l a u d e ,  L a r s o n  u. D o d g e  uber die Gleichgewichtsverhalt- 
nisse im System 3 H : +  N , ^  2 NH3 beaprochen. (Journ. chem. Ind. [russ.] 5. 177 
bis 184.) ' R ó l l .

E. Britzke und A. Dunaj ew, Die Gewinnung von Ammoniumphosphat durch 
JReaklion der oxydierten Gase der Phosphordestillalion mit Ammoniak. Die Verss. der 
Vff. bezweekten die Feststellung, ob sich ein dem „Ammophos“ der I.-G  entsprechendes 
Prod. aus den bei der Gewinnung von P  im elektr. Ofen nach B r it z k e  entweiclienden 
P-Oxyden m it H ,0  u. N H 3 gewinnen liiBt. Es erwies sich dazu ais notwendig, die 
Gleichgewichtsbedingungen des Systems (H P 03)x -H 20 -N H 3 zu untersuchen. Die 
Bldg. von Phosphaten in  einem solehen System zerfallt in 2 Rk.-Stufen: die Ver- 
einigung von N H 3 m it der Metaphosphorsdure oder ihren H ydraten u. die Anlagerung 
von W. an Metaphosphorsaure oder Meta- u. Pyrophosphat. Der Verlauf der ersten 
Rk. wurde am System (NH.jJoHPO., ^  NH3 +  N H 4H 2PO,] durch Messung der 
Partialdrucke des NH3 bei verschiedenen Tempp. u. die Analyse der bei Entfernung 
des abdissoziierenden NI-I3 zuriickbleibenden Salze verfolgt. Es zeigt sich, daG bei 
niederen Tempp. die Rk. reversibel nach obiger Gleiehung verlauft. Bei gesteigerter 
Temp. setzt nach Ablauf der Abspaltung des ersten N H 3-Mol. weitere Dissoziation 
ein, die zu tert. Phosphat u. sclilieGlich zu Metaphosphat fiihrt. Die Dissoziations- 
uunne von {NHi )2HPOi wurde zu 19,26 cal bei 117,5° bestimmt, was m it dem aus 
thermochem. Daten berechnetcn W ert von 21,44 cal bei 20° annahernd iibereinstimmt. 
Bei dieser Gelegenheit wurde auch die Losungsicarme von N IlJ{.,PO i  (— 3,40 cal) 
u. (NH ^.JIPO ^ (— 3.61 cal) bestimmt. — Der zweite Teil der Bldg. von Phosphat 
aus Metaphosphat, die Hydratisierung der Metaphosphorsaure u. ihrer Salze, wurde 
in t)bereinstimmung m it den Angaben in der L iteratur ais sehr weehselvoll gefunden. 
Offenbar hangt die Hydratisierung in  iiberwiegendem MaGe von der Entstehungs- 
a r t der Metaphosphorsaure u. ihrer molekularen Assoziation zusammen. — Fur die 
techn. Auswertung der Verss. ergab sich, daG N H jH 2PO., aus P 20 5, NH3 u. H 20  mit 
100% Ausbeute entsteht, wenn die beiden ersten Komponenten in  stóchiometr. Ver- 
hiiltnis bei Tempp. bis 130° aufeinander einwirken. Bei UberschuG von NH3 u. H 20  
entsteht in wachsender Menge (NH4)sH P 0 4, so daG durch Yariation der NH3-Menge
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im Ele.-Gemisch jedes gewiinschte Mischungsyerhaltnis yon prim. u. sek. Phosphat 
hergestellt werden kann. Die Bldg. des prim. Phosphates verlauft momentan, so 
daB die Strómungsgesckwindigkeit des Rk.-Gemisches fiir den Verlauf der Rk. ohne 
EinfluB ist; die Geschwindigkeit der Bldg. von sek. Phosphat ist geringer u. hangt 
von der Temp. u. dem Partialdruek des NH3 im Gemisch ab. Die H P 0 3-Konz. ist 
auf den Rk.-Verlauf ohne Wrkg., so daB auch in Gasen m it geringer Konz. an H P 0 3 
die Ausbeuto quantitativ  ist. Das gewonnene Ammoniumphospliat bildet sich in 
Rauchform u. liiBt sich nur in COTTRELL-App. nicderschlagen. Es ist von lioher 
Rcinheit u. feinkrystallin. (Journ. chem. Ind. [russ.; Shurnal Chimitseheskoi Pro- 
mysehlennosti] 5. IGI—70.) R oll .

Resartor, Aktire Kolilen, entfarlende Kieselsduren und Erden. Die Angaben 
ANTENAYS (C. 1928. II. 177), daB bei der Wiedergcwinnung fliiehtiger Lósungsmm. 
die Kondensation nur geringe Ausbeute gabe u. fast uberall yerlassen worden sei, ist 
unzutreffend. Es kónnen vielmehr hierm it Ausbeuten an wiedergewronnenen Lósungs- 
mitteln von 60—90% erhalten werden, auch ist die Kondensation fiir diese Zweeke 
keineswegs verlassen. (Ind. chimiąue 15. 238—39.) R u h l e .

F. Wolf und W. Jatlow, Untersuchung der Bedingungen fiir die chemische Ver- 
arbeitung der Kalisalze von Solikamsk. I. u. II . Vff. besprechen ausfiihrlich die Lóslich- 
keitsverhaltnisse u. Gleichgewichtsbedingungen in den Systemen KCl-NaCI-H20  bzw. 
KCl-NaCl-MgCl2-H20  u. die Anwendung der Forschungsergebnisse auf die Verarbeitung 
des Rohsalzes von Solikamsk (KC1 +  NaCl m it etwas MgCl2). AnselilieBend wird das 
in Deutschland ubliclie Arbeitsverf. besproehen sowie die notwendige A pparatur zu- 
sammengestellt. (Journ. chem. Ind. [russ.] 5. 171—77. 274—79. Zentrallab. d. Chemie- 
trustes Nord.) R oll.

J. Adadurow, Die Gewinnung von reinem Bariumchlorid aus unreinem technischen 
Produkt und iiber Laboratoriumsarbeilen ilber die Gewinnung ton Blancfixe. BaGli 
liiBt sieli yon Yerunreinigungen durch PbCL u. FeCL durch Kochen m it HC1 befreien, 
in der die beiden letzteren 1., BaCl, dagegen unl. ist. (Journ. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal Chimitseheskoi Promysehlcnnosti] 5. 219—20.) R oll .

W. U. Behrens, SaureeigenscJuiften von entbasten kiinstlichen und Bodenpermuiiten. 
Vf. schlieBt aus seinen Verss., daB ein entbaster Perm utit Wasserstoffionen enthalt 
u. eine echte Siiure darstellt. Aus der p a  von Permutitsuspensionen in verschiedenen 
Elektrolyten errechnet Vf. die „Dissoziationskonstante" der ,,Perm utitsaure“ zu einer 
GroBe, die dem k der ersten Dissoziationsstufe der H ,C 03 entsprechen soli, obwohl 
Vf. selbst feststellt, daB der ph der Suspension stark  von A rt u. Konz. des Elektrolyts 
abhangt. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. A. 11. 281. Konigsberg, Univ.) Tb.

Dr.Alexander Wacker Ges. fiir elektrochemische Industrie G. m. b. H.,
Miinchen, Darstellung von Alkalimetall durch schmelzflussige Elektrolyse von Alkali- 
metallcldorid, besonders Darst. von Na aus NaCl, dad. gek., daB Alkalimetallehlorid, 
besonders NaCl, verwendc.t wird, welclies beim Eindampfen der durch Elektrolyse 
wss. Alkalichloridlsgg. gebildeten Lauge ausfiillt, wobei die in dem Salz etwa noch 
entlialtenen Reste von Alkalihydrat zweckmiiBig durch Waschen m it W ., Salzlsg. 
oder Neutralisieren m it HC1 entfernt werden. — Die bisher ubliclie Verwcndung eines 
Alkalichlorids von h o  h e m  Reinheitsgrade ist nicht erforderlich. (D .R.P. 461694 
KI. 40c vom 18/6. 1925, ausg. 26/6. 1928.) K u h l i n g .

VH. Agrikulturchem ie; Dungem ittel; Boden.
F. H oncam p, Justus von Liebig ais Begriinder der Agrikulturcliemie. Anlafllich 

der 125. Wiederkehr seines Geburlstages am 12. M ai 1928. Uberblick iiber die Bedeutung 
der Lehren u . Unterss. J .  V. L ie b ig s  fiir die Agrikulturchemie. (Ztschr. angew. Chem. 
41. 463—67. Rostock.) S i e b e r t .

Arao Itano und Satiyo Arakawa, Wissenschaftliche Betrachtungen des Itano- 
prozesses. I. Allgemeine Beschreibung, Wesen der Gdrung und gcsundheitliche Bedeutung. 
(Vgl. C. 1S27. I. 1819.) Vorlaufige Mitt. iiber eine HeiByergiirung yon cellulose- 
haltigen Abfallstoffen bei 75—80° zu Diingezwecken. (Ber. Ohara-Inst. ląndwirtschaftl. 
Forsch. 3. 497—504.) T r e n e l .

Joseph D. Haynes, Die Ausniitzbarkeit verschiedener Formen ton Scliwefel- 
dungem. Schwarzer Gasschwefel ist metali. S fast gleichwertig. Auf Alkalibóden 
erhóht S die Mikroflora des Bodens, wahrseheinlich durch Yeranderung der Rk. zum



9 3 0 HVI(. A g e ik u l t o e c h e m ie ; 'D O n g e m it t e l ; B o d e n . 1928. II.

Neutralpunkt (1 ź/<Sacre anderte den p a  eines Alkalibodens von 9,5 nach 7,8). (Soil 
Science 25 . 447—52. Oregon Agric. Coli.) T r e n e l .

K. Liideman, Kaliversuche und Kalianwendung in  Estland. Yf. berichtet iiber 
den giinstigen EinfluB der K- u. P-Diingung in Estland. Die Verss. m it Klee. Kar- 
toffeln, Sommerkorn u. auf Wiesen u. Weiden liaben so giinstige Ergebnisso gezeitigt, 
daB die Anwendung von K  u. P  auf estn. Boden rentabel erselieint. (Erniibrung d. 
Pflanze 2 4 . 201—06. Vers.-Stat. Kuusiku.) T r e n e l .

M. Popp, Kalidungung$versuche a u f Hochmoor. Am besten bat sich von den 
angewendetęn Salzen (50°/oig. Kalidiingesalz, Kalimagnesia u. Kalimiśćhsalz) die 
Kalimagnesia bewahrt. Vf. cmpfiehlt die Gabe kurz vor der E insąat zu geben. Der 
Mehrertrag bei Kalidungung auf jung lcultiviertem Hochmoor ist selu' betrachtlich. 
(Ernahrung d. Pflanze 2 4 . 217—20. Vers.- u .K o n tr.-S ta t. Oldenburg.) T r e n e l .

Walter Hillkowitz, Absorptionserschcinungen bei sauren Boden. 1. Vf. behandelt 
einen Lehmboden m it 0,1-n., 0,04-n., 0,02-n. u. 0,01-n. HC1. N ur bei Einw. von 0,1-n. 
HC1 wird Al gel. Titrationsaziditat u. [ H ]  nahmen m it steigender Entbasung zu. 
Den cntbasten Boden behandelt Vf. darauf m it folgenden Salzen NH4C1, (NH.JąSO.,, 
KCl, CaCl, u. Phosphaten u. bestimm t die Adsorption. Mit zunehmender Entbasung 
nim m t die Adsorption kontinuierlich ab, bei CaCL, dagegen zu. Die Adsorption von 
Phosphorsiiure liangt von der A rt des Phosphats ab. (NH4)2H P 0 4 wird vom un- 
behandelten Boden am starksten adsorbiert, wahrend Ca(H2P 0 4)2 erst adsorbiert 
wird, wenn der Boden so weit entbast ist, daB „Austauschaziditiit“  nachwcisbar ist.
2. Die gleichen Beobachtungen wurden m it in  0,1-n. Essigsiiure abgobautem Per- 
m utit gemacht. 3. Dureh „N eutralisation" konnte die alte Adsorptionskapazitat 
nieht yóilig wiederhergestellt werden. Diese Erscheinung pragto sieli am Perm utit 
dcutlicher aus ais am Boden. 4. E in Vergleich verschiedener Methoden zur Best. 
der adsorptiv gebundenen Basen erbrachto die Brauchbarkeit lcdiglich der Methode 
von S e d w i z - H i s s i n k .  5. Vf. gibt eine einfache Methode zur Best. des austausch- 
baren Ca in CaC03-freien Boden an; 100 g Boden werden 1 Stde. m it 250 ccm n. KCl 
geschiittelt; der Ca-Geh. in  125 ccm X 2,5 ergibt die gesuchte GróBe. 6. Die aus- 
tauschfuhigen Basen werden wie folgt bestimm t: Man schiittelt 50 g Boden 1 Stde. 
m it 0,1-n. HC1 u. titrie rt m it 0,1-n. NaOH zuriick. Die durcli den Boden verbrauchte 
HC1 ist ein Ausdruck fiir die gesamten austauschfiihigen Basen. Anwesenheit von 
Ca" m acht die Jlethode imbrauchbar. (Ztschr. Pflanzenerniihr. Diingung Abt. A.
1 1 . 229— 64. Bonn, Landw. Hochsch.) T r e n e l .

C. H. Wright, Die spezifische Leitfahigkeit von Bodcnausziigen. Die spezif. Leit- 
fiihigkeit des Bodens ist am hochsten im Marz u. am kleinsten im  Juni. 6 vergleichende 
Beobachtungen in Baumwollkulturen zeigen, daB y. ein Merkmal fiir die Eruchtbarkeit 
des Bodens ist. (Journ. agricult. Science 1 8 . 186—93. Agric. Dep. Nigeria.) T r e n e l .

F. Kengl und P. Eeckendorfer, Der Schwefelgehalt des Bodens und seine Be- 
ziehung zur Pflanze. E in Beilrag zur Pauchscliadcnsexpcrtisc. Vff. untersuchen dic 
Wechselbeziehungen zwisclięn dem Boden, dessen Diingung u. der Zus. der Pflanzen. 
Die Verss. zeigen, daB der naturliche Schwefelgeh. der Pflanzen aus verschiedenen 
Boden groBer sein kann ais der durcli die Einw. von Rauchgasen hervorgerufene, und 
daB aucli die Diingung eine merkhche Beeinflussung des Schwefelgeh. hervorrufen 
kann. Bei der choin. Pflanzenunters. auf Rauchschiiden miissen deshalb die Boden- 
u. Diingungsverhaltnisse lierangezogen werden. (Fortschi-. d. Landwirtseh. 3. 59S bis 
600. Wicn, Bundesanst. f. Pflanzenschutz.) T r e n e l .

Joseph D. Haynes, Untersuchungen m it Schwefel zur Yerbesscrung von Alkali-
boden. Abweclisclndes Trocknen u. Befeuchten erhoht die Durchląssigkeit schwarzer 
Alkaliboden. Behandlung m it S erhóht die Durchląssigkeit ebenfalls u. yęrringęrt 
die A lkalinitat (von p n  10,8 auf pn  8,3). Die Durchląssigkeit nim m t m it der Zeit 
wieder ab. (Soil Science 25 . 443—46. Oregon S tate Agric. Coli.) T r e n e l .

J. C. B. Ellis und C. C. T. Morison, Der Ammoniak-Slickstoff von Torf und 
Humusbód&n. I I .  Dureh Trocknen wird der Gcli. an dureh W. extrahierbarem 
Ammonialcstickstoff erhóht, weil die Adsorptionskraft der Kolloide geschwacht wird. 
(Journ. agricult. Science 1 8 . 346—49. Oxford, Sehool of Rur. Ec.) T r ENEL.

H. Vageler, Der Kaligehalt der ostpreuflischen Boden nach Feldiersuch und Neu- 
bauermethode. Vf. berichtet iiber vergleichende Verss. zur Feststellung der Kali- 
bediirftigkeit der Bóden nach beiden Methoden. Eine Ubereinstimmung ist in der 
groBen Mehrzahl aller Fiille zu verzeichnen, jedoeh ist ein abschlieBendes Urteil iiber
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dio Brauchbarkeit der NEUBAUER-Methode noch nicht moglicli. ( L  ,
Pflanze 2 4 . 220—21. Konigsberg, Bauerl. Versuchsringe.)

Sante Mattson, Das CaC03-Bodengleichgewicht und der Kalkbedarf.
1 g eines clektrodiatysierten Sharklybodens in Pergamentpapierliiilscn 
Broi von CaCO.. u. bestimmfc das adsorbierte Ca nach 1, 3, 7, 8 u. 14 Tagen. jSacu- "^ 
7 Tagen ist das Gleichgewicht erreicht u. das aufgenommcne Ca aquivalent den 
(friilier bestimmten) ,,austausehbaren“ Basen. Vf. schlagt dcshalb diese Methode 
vor, um den Kalkbedarf eines Bodens zu bestimmen. (Soil Science 2 5 . 429—31.
U. S. Dep. of Agric.) T r e n e l .

F. Stellwaag, Der Weinbau im  Exis(enzkampf gegen Schadlinge. Die Bekampfung
der Schadlinge erfolgt heute lediglieh durch chem. Praparate, so der Peronospora durch 
Cu-Salze, des Mehltau m it S-Pulver von bestimmter Fcinheit, von Heu- u. Sauerwurm 
m it Nicotin u. As-Verbb. (Ztschr. angew. Chem. 4 1 . 806—9. Neustadt, H dt. Staatl. 
Lehr- u. Forsehungsanst. f. Wein- u. Obstbau.) Gr o szfeld .

Paul Cazeneuve, Zu der Gesetzesvorlage iiber die Bekampfung des Betruges im  
Handel m it Insekten und Pilze tdtenden Mitteln. Forderung genauer Angaben uber den 
Wirlcungswert solcher Mittel, z. B. von Pyrethrum . Hinweis auf die liohe Wirk- 
samlceit von Derris cllijrtica u. D. uliginosa ais Bekampfungsmittcl fiir Insekten u. 
Pilze. (Ann. Falsifications 2 1 . 261—66.) Gr o szfeld .

G. Hilgendorff, Uber chemische Mittel zur Bekampftmg der Pflanzenkrankheiten.
Erórterung der yerschiedenen Beizyerf. fiir Saatgut u. der Spritz- u. Staubemittel 
zur Insektenbekampfung. (Ztschr. angew. Chem. 41. 801—05. Berlin-Dahlem, Biol. 
Reichsanst.) Gr o szfeld .

G. Waguet, Ober die Anwendung des Natrium- und Kaliumbisulfats in  der Land- 
wirlschaft. Vf. bespricht die Herst. u. Eigg. von NaHSOkl u. KU SO ,, u. dereń techn. 
Verwendung in der Landwirtschaft zur Zerstórung yon schiidlichcn Pflanzen. Wahrend 
die Verwendungsmoglichkeit von Na-Bisulfat nur begrenzt ist, hat sich der Gebrauch 
von K-Bisulfat ais wirkungsyoll u. ókonomiseher erwiesen ais die Anwendung yon 
H2SOa. (Rev. Produits chim. 31 . 401—03. Beauyais, Landw. Inst.) Sie b e r t .

Maurice Franęois und Laurę Seguin, Fliissige, mit Wasser mischbare Insekten- 
tótungsmittel; Alkohol-, Quecksilber und Formol; Pikrinsdurc, Nicotin; Knoblauchsafl. 
(Vgl. C. 1 9 2 8 . II. 598.) Einzelangaben fiir die Prufung u. Unters. genannter Stoffe. 
(Ann. Falsifications 2 1 . 282—86.) Gro zfeld .

Thorel, Die Bestimmung des Sticlcstoffes in  seinen verschiedenen Formen in  allen 
Diingemitteln und im  besonderen in  den zusammengesetzten, Hamstoffe und Cyanamid 
enthaltenden Mischdungern. Vf. bestimmt N itrat-N  u. Global-N (NH3 +  organ. N) 
u. schlieBlich den organ. N (unl. in W.) fiir sich, NH3-N (NH4-Salze +  Harnstoff +  
Amidsalze usw.) aus der Differenz der beiden letzteren. Angabe genauer Arbeits- 
yorschriften. (Ann. Falsifications 21 . 257—61.) Gr o szfeld .

K . Utescher, Cliemische Bodenanalyse und Molekulanerhdltnis. Dio Unterss. 
zeigen die grofle Schwierigkeit, die S i02 des vcnvitterten Bodenanteils zu bestimmen.
Das Vcrf. der PreuB. Gcol. Landesanstalt liefert ein Molekularyerhaltnis, das gut 
mit der Bodcnrk. u. den Austauschaziditatswcrten iibereinstimmt. Das Vcrf. wird 
im Anhang genau beschrieben. (Ztschr. Pflanzenerna.hr. Diingung Abt. A. 11. 265 
bis 281. Berlin, Geol. Landesanst.) T r e n e l .

Ruby C. Groves, Die mechanische Analyse von schweren eisenhaltigenr Boden. 
(Journ. agricult. Science 1 8 . 200—05.) T r e n e ł .

Alfred Uhl, Die Ermittlung des Kalkbedarfs der Boden. Vf. diskutiert die dies- 
bzgl. Arbeiten yon TRŚNEŁ u . t r i t t  fiir die potentiometr. Titration des Kalkbedarfs 
der Boden m it Kalkwasser ein. E r beschreibt eine behelfsmiiBige Apparatur unter 
Verwendung eines Kopfhorers ais Nullinstrument. (Fortschr. d. Landwirtsch. 3.
541—44. Wien, Landw. Bundesanst.) T r e n e l .

George J. Bouyoucos, Mechanische Bodenanalyse in  15 M inuten. Der Vergleich 
seiner Hydrometermethode m it den bekannten Methoden zeigt sehr gute Uberein- 
stimmung bei 30 yerschiedenen Boden (vgl. C. 1 9 2 7 . II. 1198). (Soil Science 25.
473—S0. Michigan Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

Moyer D. Thomas, Austauschbare Basen in  Beziejmng zur Teilćhmgrofie bei 
der mechanischen Bodenanalyse. Vf. unterwirft in  einer friiheren Arbsit m it Neutral- 
salzen u. HC1 priiparierte Boden der mechan. Bodenanalyse nach JENNINGS, T hom as 
u. G a r d n e r  u . studiert den EinfluB einer 8-std. Vorbehandlung m it 0,5%ig. Na2C03- 
Lsg. auf die TeilchengroBc. Der m it Na gesiitt. Boden zeigte den hochsten Dispersions-
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grad; in Ausnahmefallen w irkten NH4- u. AlCl3-Lsgg. starker ein ais N a'. Am starlcsten 
wirkte N a2C03-Lsg. auf den m it Ca" gesatt. Boden, am geringsten auf den m it Mg" 
ein. Vf. sćhliefit aus seinen Verss., daB eine zwcckmaBige Vorbehandlung des Bodens 
zur mechan. Bodenanalyse die Einw. von verd. HC1 m it naehfolgender N a2C03-Lsg. 
ist. (Soil Science 25. 419—27. Utah. Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

B. Dirks und F. Scheffer, Vergleichende Unter suchungen iiber das Ndhrstoff- 
bediirfnis der Kuliurboden. 1. Bzgl. N  wurden 80 Bóden nach den Methoden von 
K on ig -Hasen b aUMER u. Mit s c h e r l ic h  gepruft. Mit einer Ausnahme waren die 
Ergebnisse qualitativ in Ubereinstimmung. 2. Bzgl. K  gingen die Ergebnisse nach 
NEUBAUER-SCHNEIDER u. KoNIG auseinander; dic Methode KÓNIG ergab stets 
zu niedrige Werte. Die Methode N eu b a u e r  haben Vff. abgeandert; sie trocknen 
den Boden vor der Best., um „das Carbonat der Bodenlsg. (das Vff. fiir die Stórung 
der Nahrstoffaufnahme yerantwortlich machen) auf ein Minimum zuriickzudrangen“.
3. Bzgl. P  wurden folgende Verff. gepruft: NEUBAUER, N e u b a u e r  abgeandert nach 
D ir k s , K on ig , Lem m erm ann , B lan ck , N ik la s  u. eigenes Verf. im Vergleich zu 
Mit s c h e r l ic h . Die Citronensauremethoden zeigten m it dem GefaBverf. naeh 
Mitsc h er lic h  nur eine Ubereinstimmung bis zu 70%, die Methode N eu ba u er  
nach der Abanderung von D ir k s  nur eine Ubereinstimmung bis zu 84%. Methode 
N ik la s  machto techn. Schwierigkeiten. Die beste Ubereinstimmung m it Mitsc h er 
lich  (87,5%) zeigte das Verf. der Vff. Sie schiitteln basenreieho Boden m it einer 
Ca-Bicarbonatlsg. (1 g CaC03 in  75 ccm m it CO„ gesatt. W.) u. saure Bóden m it C0:- 
freiem W. aus. E rgibt ein Boden im W.-Auszug den gróBcren W ert, so ist er basenarm. 
„U nterschreitet die Lóslichkeit die Testzahl 8 ( = 0 , 3  mg), so ist der Boden ais be- 
diirftig anzuspreclien“ . (Landwirtschl. Jahrbch. 67. 779— 821. Halle, Univ.) Tr e n e l .

P. E. Turner, Eine Untersuchung der Methode von Page und Williams zur Be
slimmung des SciUigungszuslandes der Boden. Vff. schlagt vor, den behandelten Boden 
ansta tt m it 2 1 m it 3 1 auszuwaschen oder nur 10 g Boden anzuwenden. Die Rk. 
verlauft nicht yollstandig; aus diesem Grunde muB die Methode HiSSlNK ungenau 
sein. (Journ. agricult. Science 18. 257—65. Coli. of Trop. Agric. Trinidad.) Tr e n e l .

A. Gehring, Uber die Methode Gehring-Wehrmann zur Beslimmung des Kaik- 
suttigungsgrades des Bodens. (Ernahrung d. Pflanze 24. 206—09. — C. 1927. I. 
2862.) T r e n e l .

S. H. Beekett, Der Gebrauch von hochviscosen Fliissigkeiten zur Bestimmung
des spezifischen Gewichts der Boden. Vf. verwendet schwere Schmier- u. Brennstcff- 
óle u. Zuckersirup zur Best. der D. Die Ergebnisse sind bis zur 1. Dezimale genau. 
(Soil Science 25. 4S1—83. California Agric. Exp. Stat.) Tr e n e l .

C. H. Gadd, Eine einfache Methode zur Bestimmung der [ZT] von getriibten Boden- 
und anderen Losungen. Um den pn getriibter Lsgg. colorimetr. bestimmen zu kónnen, 
fiigt Vf. solange zu den m it Indicator nach Clark  versetzten Bodenlsgg. eine Puffer- 
Isg., bis der Farbton der reinen Bodenlsg. erhalten bleibt. Dann ist der pn der Boden
lsg. =  der der angewandten Pufferlsg. (Journ. agricult. Science 18. 206—08.) Tr .

H. H. Croucher, Farbstoffadsorption durch Aluminiumhydrate in  Boden. Die vor- 
laufigen Verss. des Vf. sollen die Grundlagen schaffen, um in laterit. Bóden die freie 
Tonerde schnell bestimmen zu kónnen. U nter den sauren Earbstoffen scheint Biebricher 
Scharlachrot am geeignetsten fiir diesen Zweck zu sein; unter den bas. ha t Vf. vor- 
laufig Jodgriin ausgewahlt. (Journ. agricult. Science 18. 350—62. Coli. of Trop. 
Agric. Trinidad.) T r e n e l .

L. L. English, Some properties of oil emulsions influcncing insecticidal efficicncy. Urbana,
111. State of 111.: Dcpt. of Registration & Educ. 1928. 8°.

Wilhelm Kleberger, Grundzuge der Pflanzenernahrungslclire und Dungerlehre. Tl. 2, Bd. 3- 
Hannover: M. & H. Schaper 1928. gr. 8°. 2, 3. Die Diingung d. landw. Kulturpfanzen. 
d. Dungungsversuchswesen u. d. landw. Statik. (XIII, 356 Ś.) M. 14.—; geb. M. 16.50.

VIII. M etallurgie; M etallographie; Metallverarbeitung.
J. H. Every, Die Romer stellten Eisen in  England her. Vf. beschreibt an Hand 

von Abbildungen die GuBstiicke seiner Privatsammlung, die aus dem friihen Mittel- 
alter u. vordem herstammen, u. bespricht dann die damalige Herstellungsweise. 
(Foundry 56. 523— 26. Lewes, Sussex.) W il k e .

K. Glinz, Neuerungen im  Aufbereitungswesen. Vf. bespricht an Hand zahl-
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reiclier Abbildungen dio Grob- u. Feinzerkleinerung, auch NaBvermahlung, Klassier- 
vorrichtungen, Kolloidmuhlen, die Siebung, besonders von Kohlenstaub, Siebeinrieh- 
tungen, darni die Erzaufbereitung, dio sich von der reinen Olflotation immer mehr 
zu einem chem. Aufbereitungsverf. entwickelt, wobei besonders dem Triibeumlauf, 
dem Schlammaustrag u. Eindicken Beachtung geschenkt wird, endlich die Stein- 
kohlenaufbercitung, Enttonung u. Entwasserung der Kohle sowie Werkstoffver- 
besserimg. Es werden viele amerikan. Neuerungen beschrieben. (Gliickauf 64. 941—53. 
Berlin.) B e r l it z e r .

A. Wagner, Neuester amerikanisclier Hochofen. Kurze Beschreibung des „gróBten 
Hochofens der W elt“, 7,47 m Gestelldurchmcsser. (Stahl u. Eisen 48. 624. Vólk- 
lingen.) ' Schulz .

R. W. Muller, Die Wdrmewirtschaft des Kupolofens. Dio Folgen zu hohen Koks- 
satzes sind nachteiliger ais die Folgen eines maBigen Luftmangels oder geringen Luft- 
iiberschussos. E rst bei Satzkoksmengen unter etwa 7°/0 fiihrt die Satzkokserniedrigung 
erholite Verlustzahlen herbei. E in Zusammenhang zwischen den Festigkeitszahlen 
des erschmolzenen Fe u. der Ofenfuhrung bzw. den Verbreniiungsvorgiingen im Ofen 
konnte nicht festgestellt werden. Der Versuchsofen war ein Kupolofen B auart Sulzer 
m it 700 mm Schmelzzonendurchmesser. (GieBerei-Ztg. 2 5 . 425—29. W itten a. d. 
Rulir.) WlLKE.

Eug. Prost und M. van de Putte, Untersuchungen iiber die Iledulctionsfahigkeit 
von Blenden, die der „Uberrdśtung“ ausgcsetzl waren. Durch diese A rt der Rostung 
wird der S-Geh. betrachtlich vermindert, im allgemcinon unter 0,5%, u. das ge- 
pulverte Minerał agglomericrt dabei. Zu den Verss. wurde ein Minerał folgendcr Zus. 
benutzt: 41,43% Zn, 28,85% S, 7,30% Pb, 7,25% Fe, 0,61% CaO, 0,30% MgO,
1,55% A120 3, 0,37% MnO, 0,55% Cu, 6,37% S i02 u. etwas Ag. Nach der ersten 
Rostung war der S-Geh. 2,57%, nach der tłberrostung 0,50%. Die Versuchsanordnung 
wird beschrieben. Im  allgemeinen reduziert sich ein „iiborrostetes“ Minerał leichter 
ais das gleiche auf die bisher iibliche A rt gerostete Minerał, Weil der S-Anteil, der 
in Form von Sulfid u. Sulfate enthalten ist, viel geringer ist. (Rcv. universelle Mines 
Metallurgie, Travaux publies etc. [7] 19 . 53—62. Liittich, Univ.) W il k e .

H. B. Knowlton, Tatsachen und Grundlagen der Stahl- und Wdrmebehandlung. 
X V III. Mitt. (XVII. ygl. C. 1 9 2 8 . I. 2985.) Es werden dio festen Kohlungsmittel, 
die Einsatzhartung u. alle dam it zusammenhangenden Fragen behandelt. (Trans. 
Amer. Soc. Steel Treating 14 . 127—48. F ort Wayne [Ind.], International Harvester 
Company.) W il k e .

Franz Berger, Uber die bleibenden Formdnderungen wiederholt erhitzter und ab- 
gehiihller Korper. Vf. behandelt die Formandorungen beim Erhitzen u. Abkiihlen 
von metali. Kórpern. Der Warmeausdehnungsvorgang ist nur innerhalb enger Temp.- 
Grenzen umkehrbar, dariiber hinaus boobachtet man bleibende Volumenveranderungen. 
LiiBt man den betroffenden Korper einen geniigend groBen Temp.-Krois oft genug 
durchlaufen, so wird der Ausdehnungsvorgang sehlieBlich umkclirbar. Werden beim 
Erhitzen u. Abkiihlen Tempp. erreicht, bei denen der Korper bildsam ist, so ist er 
bestrebt, die Kugclform anzunehmen. Der Arbeit ist eine groBe Zahl von Bildern 
u. Kurventafeln beigefiigt. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 72. 921—26. Wien.) Lu d e r .

Henri Viteaux, Wege zur Verbesserung des Schienenbaustoffes. Eine zweckmafiig 
u. riehtig durchgefiihrte Warmebehandlung muB nicht allein die VerschleiBfestigkeit 
der Schienen erhóhen, sondern auch ihre Zahigkeit: Sie mufl dem Stahl ein Gefiige 
geben, das Yerschiedenen selir gefahrlichen Storungen, wie auBeren u. inneren Quer- 
rissen, widerstelit. In  der H iitte in Neuves-Maisons der Hiittengesellschaft Chatillon, 
Commentry & Neuves-Maisons wird dio Warmebehandlung auch zur Verhiitung oder 
Einschrankung der Querrissigkeit des Schicnenstoffes benutzt. O. Pilz fiihrt in 
einer Entgegnung aus, daB offenbar durch das Gleiten einer Lokomotive órtlich so 
starkę Erhitzungen eingetreten sind, daB sie die Entstehung von Querrissen durch 
Dehnung der kalt geharteten Laufflache hervorgerufen haben u. zwar in einem tJber- 
ma-Be gegeniiber der Streckenbeanspruchung. Schienenbriiehe, dio auf Querrisse, 
die vom Kopfe der Laufflache ausgehen, zuruckzufiihren sind, sind in  Deutschland 
nicht bekannt. (Stahl u. Eisen 48. 940—45.) W il k e .

L. S. Cope, Hdrtung der Ndgelformwerkzeuge. Die kleineren Werkzeuge haben 
auch kleinere Lócher, die durch das Innere hindurehgehen, u. die ein riehtiges Ab- 
schrecken in diesen Kanalen (die einzige Stelle, wo es auf H artę ankommt) sehr schw'er 
machen. E in hóherer C-Geh. erleiehtert etwas diese Hartung, so daB man allgemein
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kleinere Werkzeuge m it hohem u. grdCore m it niedrigerem C-Geh. anzufertigen pflegt. 
Es wird dann eine Abschreckapparatur beschrieben, m it der gute Ergebnisse erzielt 
worden sind. Der Teil des Werkzeuges rund um die Aushóklung wird kart u. wider- 
standsfahig gegen Abnutzung, der restliche Teil bleibt genugend weiek, um den StoB 
beim Kaltarbeiten der Kópfe auszuhalten. Das Werkzeug wird zu diesem Zweck 
auf dic ricktige H artetem p. erwarmt u. dann in den Hśirteapp. getan, in dem W. 
unter 80 Ib Druck durch das Innere des Werkzeuges geschickt wird. Dabei sorgt 
ein Verteiler an der AusfluBseite, daB auch hier die wesentlichsten Fliiehen Tollkommen 
gekartet werden. Is t die AuBenseite des Werkzeuges tiefrot geworden, so wird es 
durch Eintauchen vollkommen abgekiiklt, wobei man das W. weiter durch das Innere 
flieBen laBt. AuBerdem wird eine Zange beschrieben, m it der dic Hammer zum Kopf- 
schlagen gekiirtet werden kónnen, u. zwar wird dabei nur die Scklagflache, ais cinzige, 
die h art sein muB, der Hartcwrkg. ausgesetzt. (Trans. Amer. Soc. Steel Trcating 
14. 51—60. Cleveland, National Screw and Manufacturing Co.) W lL K E .

H. Pinsl, Zur Hdrtepriifung von Gufieisen. Nach einer allgemeinen Einleitung 
iiber die Hartepriifverff. werden Unterss. an P-reicherem gewohnlichen Handels- 
u. MaschinenguB iiber die Beziehungen zwischen der Brinell-, Poldi- u. Skleroskop- 
harte mitgeteilt. Die Verhaltniszahlen fiir weichen u. fiir m ittelharten u. harten GuB 
betragen danach fiir Umrechnungen von Brinellharte auf Skleroskopliiirte 0,192 u. 
0,208, auf Poldifestigkeit 0,37 u. 0,344. Zum SckluB werden die Beziekungen zwischen 
H artę  u. Gefiige behandelt. (GieBerei-Ztg. 2 5 . 417—24. Amberg.) WlLKE.

L. E. Gilmore, Das Kohlenstoff-Silicium-VerMUnis bestimmt die physikalischen 
Eigenschaften des Schmiedeeisens. Nach einer allgemeineren Besprechung werden 
an Hand eines Diagramms m it %  C u. %  Si ais Abszissen dem Praktiker die ver- 
schiedenen Eisenbereiche gezeigt. W ird der C-Geh. erhoht, so muB der Si-Geh. vcr- 
mindert werden. (Foundry 56 . 529—31.) W i l k e .

Edgar C. Bain, Róntgenstrahlen und die Bestandteile des Icorrosionsbesiandigen 
Stahls. Nach einer allgemeinen Einleitung iiber den Korrosionswidcrstand u. die 
H artę von Fe-Cr-Legierungen sowie Besprechung einer Theorie iiber Korrosions
widcrstand, H artę u. Zus. wird im besonderen ein Stahl m it 17,40% Cr, 0,77% C, 
0,43% Mn, 0,25% Si u. 0,24% Ni untersucht. Die Veranderungen werden mittels 
Róntgenstrahlen verfolgt. Bei diesem Stahl wachst der Korrosionswidcrstand mit 
steigender Abschreektemp. u. ebenso die H artę bis zu dem Punkte, bei dem blcibender 
Austenit sich bildet. Wcnig Veranderung in den Eigg. ist beim Anlassen auf 400 bis 
425° nach dem Absclirecken zu bemerken. Bei hóherer Tempertemp. leidet der Kor- 
rosionswiderstand, ehe ein merkliches Erweichen eintritt. Das bei holier Temp. ab- 
geschreckte Materiał zeigt deutlich eine 2. H artę, die bei 475° beginnt u. bei 500° ein 
Maximum erreicht. Alle diese Eigg. sind ein Abglanz des Carbidverhaltens. Beim 
Abschrecken bei hóherer Temp. wird mehr Carbid gel. u. das Cr in feste Lsg. tiber- 
gefiihrt, wahrend beim Tempem ein Wiederausfallen des Carbids stattfindet u. der 
Cr-Schutz vermindert wird. Es kann sein, daB eine bestimmte Dispersion katkod. 
Carbidteilcken einen maximalen Siiureangriff durch Verkleinerung des elelctrolyt. 
Stromweges hcrvorruft, wie es beim Osmonditzustand der Fali ist. Die analoge Be- 
dingung wird in diesen Stiiklen bei 500° herrorgerufen, genau so wie bei den C-Stahlen 
bei einer viel tieferen Temp. Der physikal. Zustand des Carbids unter diesen Be- 
dingungen ist wahrscheinlich die erste Bldg. Tollstiindiger K rystallite m it einer Durch- 
schnittsgróBe weit untcrhalb des mkr. Bereiclis. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 
14. 27—50. Long Island [N. Y.], Union Carbide and Carbon Research Laboratories, 
Inc.) W il k e .

W. Herold, Datierbeansprućhung, Gefiige und Dampfung. Mit einer Schenck- 
schen Dauerbiegemaschinc wurden Dauerverss. an gegliihten u. rerguteten perlit, 
u. geharteten martensit. u. austenit. Stahlen durchgefiihrt u. dabei die Veranderung 
des Kleingefiiges u. der Dampfung untersucht. Fiir jeden Werkstoff wurde die „untere 
Dauerfcstigkeit“ bestimmt, d. h. jene Bclastung, welche der Probestab dauernd aus- 
hiilt, wenn sofort die volle Last auf ihn einwirkt u. diese Bezeicknung keunzeichnend 
fiir einen Werkstoff vorgescklagen. Durek langsame Steigerung der Belastung lcoimte 
immer eine Erkokung des Wertes der Dauerfestigkeit, in einem Falle um mekr ais 
30% , festgestellt werden. Durch die Dauerbeanspruchung t r i t t  eine starko Gefuge- 
veranderung auf. Sie besteht bei gegliihten u. vergiiteten perlit, u. martensit. Stahlen 
in  einer Trennung der beiden festen Phasen. Die hartere Phase wird an die Korn- 
grenzen gedrangt. Bei den martensit. Stahlen wird die hartere jy-Phase gebrochen
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u. an die Korngrenzen gedriingt. Bei den austenit. Stahlen treten seheinbar weit- 
gehende Gefiigcanderungen auf, die noch erkannt werden konnten. Der Zementit 
wird bei Drehschwingungsbeanspruchungcn teilweise in der Richtung der Sehub- 
krafte, also unter rund 45° zur Achse des Probestabes, ausgeschieden. Auch bei Werk- 
stoffen, die bei dem W ert der unteren Dauerfestigkcit keine Dampfung aufweisen, 
kann erstere durch. langsamen Anstieg der Belastung erhoht werden, so daG die Stahle 
auf Grund der Leistungskurve des Kurzyers. bereits im Gebiet der Dampfung arbeiten. 
Die Dampfung scheint bei entsprechend hohen Lastweohselzablen zu verschwinden. 
(Areh. Eisenhiittenwesen 2. 23—39. Wien.) W il k e .

R. Stumper, Systematische Gliihvcrsuche. Von versehieden starker Warm- 
verarbeitung herriihrende Untersehiedc im Gefiige u. der H artę eines Slahles m it 
0,2% C werden durch normalisierendes Gliihen zwar verringert, aber nicht ganz be- 
hoben, selbst bei wiederhołter Gliihung. (Zentralblatt Hiitten- u. Walzwerkc 32.

Hans Birnbaum, Die Anla/3vorgunge im  geharteten Slahl und ihre Beeinflussung 
durch Silicium  und Nickel. Im  M artensit kommen folgende 4 Pliasen vor: 1. die von 
H anemann  u. Schkader  m it e bezeichnete Phase m it einem Hóehstgeli. von 
0,115% C, 2. eine Phase zwischen 0,115 u. 0,33% C, 3. eine von 0,33% C ab auf- 
tretende Phase u. 4. /-Fe. Die von H anem ann  u. T ra eg er  gegebene Erldarung 
fiir die AnlaGvorgange ist nicht mehr haltbar, da bei C-Gehalten von 0,11—0,33% 
nur die 2. Verkiirzung festzust-ellen ist. Es konnte nicht festgcstellt werden, ob die 
bei Stahlen m it mehr ais 0,33 %  C beobachtete 2. Verkiirzung auf eine Erhóhung 
der C-Lóslichkeit in Phase 2 oder auf eine vollige Zers. der dritten, m it ?/ ident. Pliase 
zuriickzufiihren ist. Die Annahme ist berechtigt, daG der an der 1. Verkiirzung be- 
teiligte C zuniichst in eine der s-Phase entsprechende Form ubergeht, um bei etwas 
liingerer AnlaGdaucr ais Zementit ausgeschieden zu werden. Die Theorie von H onda  
iiber die Vorgange beim Absehrecken von Stalli laGt sich m it den Feststellungen der 
Arbeit nicht mehr in  Einldang bringen. Die Ansicht H anemanns, daG den einzelnen 
Martensit.phasen bestimmte C-Konzz. zukommen, wurde bestiitigt gefunden. Die 
bisher angenommene Form des Systems I I  bedarf einer Anderung, cła die ?/-Phase 
erst von 0,33% C an aufzutreten beginnt, u. die von 0,115—0,33 feststellbare Phase 
bei der Erldarung der Martensitbldg. berucksielitigt werden muG. (Areli. Eisen- 
huttenwesen 2. 41— 47. Duisburg-Meiderich.) W il k e .

B. F. Shepherd, Eine Bemerkung iiber die Hartę und den Schlagwiderstand von 
Chrom-Nickel-Stalil. Die Ergebnisse der Izod-, Sehlag-, Hiirte- u. Zugverss. an Ni-Cr- 
Stahl der S. A. E . 3250 Type m it verschiedenem Ni- u. C-Geh. werden mitgeteilt. 
Hoherer C-Gch. verringert den Schlagwiderstand, ohne eine gróGere H artę zu liefern. 
Ein Anlassen auf 150° erhoht den Schlagwiderstand, ebenfalls ohne die H artę merkbar 
zu beeinflussen. Am besten ist ein Anlassen auf 290°. (Trans. Amer. Soc. Steel 
Treating 14. 67—71. Phillipsburg [N. J.], Ingersoll-Rand Company.) W ii.k e .

Jerome Strauss, Perlitische Manganstahle mit miitlerem Kohlenstoffgchalt. (Trans. 
Amer. Soc. Steel Treating^ 14. 1—26. — C. 1928. 1. 2651.) W il k e .

Koppenberg, Zur Entwicklung des hochiuertigen Baustahles. Vf. g ibt eine Ubersicht 
iiber die Entw. der hoehwertigen Baustahle wahrend der letzten Jahrzehnte, u. zwar 
vom Ni-Stalil iibor die verschiedenen hoehwertigen C-Stahle bis zum Si-Stahl. Im 
einzelnen werden die Gewinnung u. die besonderen Eigg. dieser Stahle beschrieben. 
(Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 72. 918—20. Riesa.) Lu d e r .

E. H. Schulz, Zur Forlentwicklung des hochiuertigen Baustahles. E in m it 0,5 
bis 0,8% Cu u. etwa 0,4% Cr legierter Slahl, dessen C-Geh. zwischen 0,15 u. 0,18% 
liegt, besitzt die gleichen Festigkeitseigg. wie der m it etwa 1% Si legierte Silicium- 
baustahl, insbesondere die verhaltnismaGig hohe Streckgrenze. Dabei ist der neue 
Baustahl dem Siliciumstahl insofern uberlegen, ais der letztere bei der Herst. groGer 
Profile sehr viel AusschuG ergibt, was bei dem Cr-Cu-Stahl nicht der Fali ist. Sehr 
bemerkenswert ist dabei noch der hohe Korrosionswiderstand des Cr-Cu-Stahls. 
(Stahl u. Eisen 48. 849—53. Dortmund.) Schulz .

P. Promper und E. Pohl, Kessel- und Behtilterbaustoffe m it gesteigerter Wider- 
standsfahigkeit bei hohen Beiriebstemperaluren. (Stahl u. Eisen 48. 908—09. — C. 1928.
II. 486.) W il k e .

Raymond L. Rolf, Die Automobiltreibachse. Die Herst. wird besprochen u. dabei 
die Formgebung, das Schmieden, maschinelles Bearbeiten, die Unters., physikal. 
Eigg. u. die zu benutzenden Materialien kurz beruhrt. Yorteilhaft ist die Anwendung

428—34. Saarbrucken.) Schulz .
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von Mo-Stahl zur Erreichung lełchter maschineller Bearbeitbarkcit bei hoher Brinell- 
harte, da man so die Aclisen vollkommen im  warmebehandelten Zustande bearbeiten 
kann. Einige Mo-Stahle hatten  folgende Zus.: 0,15—0,25°/o Mo, 0,25—0,45% C, 
0,40— 0,70% Mn u. 0,50—1,10% Cr. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 14. 72—80. 
Cleveland, Columbia Axle Company.) W il k e .

— , B. E. S .A . Vorschrifłen fiir B id . (Metal Ind . [London] 33. 31—32. — C. 1928.
II . 599.) W il k e .

R. E. Head, Mikroskopische Untersuchung eines Erzes ais Hilfsmitiel beim Au-s- 
laugen des Kupfers. Die mkr. Unters. gestattet eine einfache Kontrolle iiber den 
Grad u. den Vorgang des Auslaugens bei gemischten sulfid. Erzen. (Engin. Mining 
Journ. 126. 13— 15.) E n s z l i n .

K. Th. Kiirten, Ferromolybddn. Charakteristik der technisch bedeutsamen 
Molybdanerze u. ikre Verarbeitung auf Ferromolybddn u. Galciummoltybdat. (Zentral- 
b la tt H utten- u. Walzwerke 32. 425— 27. Aachen.) Schulz.

Paul Melchior, Der Ein fiu  [i des Me(jlunge?iverh(ilinisses au f die Bruchdehnung bei 
Alum inium . Das Verhaltnis der Bruchdehnungen, die am gleichen Werkstoff bei 
verschiedencn MeBliingenverhaltnissen gemessen werden, schwankt bei A l  noch viel 
starker ais bei Stalli u. Fe. Fiir die in Deutsehland genormten MeBlangenverhaltnisse
5 u. 10 kommen Umrechnungszahlen von 1,15—1,8 in  Frage. Die Umrechnung liegt 
eindeutig fest, wenn die Bruchdehnungen bei 2 MeBlangenverhaltnissen oder eine 
Bruchdehnung u. die Einschniirung bekannt sind. Die inneren Ursachen fiir die 
Unterschiede in den Umrechnungszahlen sind noch unerforscht. (Ztschr. Metallkunde 
20. 252—57. Berlin, Wissenschaftl. Abt. d. AEG.) W il k e .

E. H. Dix und A. C. Heath, Oleichgewichtsbedingungen in  Aluminium-Silicium- 
und Aluminium-Eisen-Siliciumlegierungen aus A lum inium  lwclister Reinlieit. Die 
Unterss., dio m it Al hóchster Reinheit durchgefiihrt wurden, erstreckten sich bei 
dem System Al-Si hauptsachlich auf die Sattigungsgrenze der Al-Si-Mischkrystalle, 
wobei die Ergebnisse anderer Vff. im groBen u. ganzen bestatigt wurden. Im  System 
Al-Fe-Si jedoch stellten Vff. im Gegensatz zu der bisherigen Auffassung 2 ternarc 
K rystallartcn fest, deren genaue Zus. aber noch nicht erm ittclt werden konnte u. 
dio einstweilen m it a-(FeSi) u. /?-(FeSi) bezeichnet werden. Ilire ungefahre Zus. ist: 
61% Al, 30% Fe, 9%  Si u. 58%  Al, 27% Fe, 15% Si. Beide bilden m it dem Al einen 
Eckenschnitt, so daB im Hutten-Al niemals FeAl3 u. Si nebeneinander auftreten kónnen. 
(Ztschr. Metallkunde 20. 223—25. Detroit.) Lu d e r .

H. Obermiiller, Entwicldung und Zukunflsaufgaben des Aluminium-Kokillengufi; 
Verfahrens. Die erzielbare MaBgenauigkeit, 0,1—0,3 mm, ist wesentlich lioher ais 
beim SandguB, jedoch nicht ganz so hoch wie beim SpritzguB. Auch sonst ist Kokillen- 
guB bcsser ais SandguB. Es werden dann die Zukunftsaufgaben bzw. die Verbesserungs- 
móglichkeiten des Verf. behandelt. (Metali-Wirtschaft '7. 782—83. S tuttgart.) W ilk e .

H. Bohner und A. Westlinning, Das Nieten von rergiitbaren Aluminiumlegieningen. 
Nach einer krit. Bcsprechung der Verbindungsmóglielikeiten bei Leichtmetallkonstruk- 
tionen behandelt Vf. die bisherigen Nietverff. fiir Leiehtmetalle. Wegen der Wiirme- 
empfindlichkeit der vergiitbaren Al-Legierungen iibt das W armnieten einen schadlichen 
EinfluB auf die Festigkeitseigg. aus, u. zwar ist die Entfestigung durch rotgliihende 
Fe-Nieten groBer ais durch warme Leichtmctallnieten, wie durch Verss. bestatigt wurde. 
Zur Erzielung besserer Nietungen m it Leichtmetallnieten >vrird ein Spezialdopper emp- 
fohlen. (Ztschr. MetaOkunde 20. 209— 16. Lautawerk/Lausitz.) Lu d e r .

Will H. Coghill, Titan in  Bauxite.rz.en und Sclilammen. Ohne besonderen Erfolg 
wutde untersueht, ob das T i in den amerikan. Bauxiten leicht gewinnbar sei. (Metal 
Ind. [London] 33. 9—10.) ' " W lL K E .

J. T. Willey, Bromcyanbehandlung von Telluridkonzentraten in  Wright-Har- 
greares. Die komplexen Telluridkonzentrate werden m it KCN versetzt, hierauf 
KBr, K B r03 u. H„SO, zugegeben, so daB sich BrCN bildet, welches ein sehr gutes 
Auslaugemittel fiir A u  darstellt. (Engin. Mining Journ. 126. 16—17.) E n szlin .

Ediaund R. Thews, Eigenschaftsanderung "durch Legieren. Die Wrkg. der ver- 
schicdenen metali. Zusatze, -nie Zn, Pb, Ni, Co, Mn, P, Si usw., auf die GuBeigg. von 
Bronze wird erlautert. (Foundry 56. 532—35.) W il k e .

P. Schwerber, Verguteter LeichtmetallguP ais Werkstoff im  Maschinenbau. (Vgl. 
C. 1928. II. 287.) Die bisher herausgebrachten Legierungen u. ihre Eignung werden 
diskutiert. (GieBerei-Ztg. 25. 430—33. Bonn a. Rh.) W lL K E .
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Antony Seton, Mełalle und Legierungen fiir  Lager. (Metal Ind. [London] 33. 
29—30.) W i l k e .

— , Ein neues franzosisches Metali, das dem tiefen Eindringen des Rostes widersteht 
und zur Konstruktion von Kunstwerken und fiir offentliche Bauten geeignet ist. Die 
Acićries de Pompey (M. et M.) haben ein Metali Apso herausgebraclit, dasviele Vorteile 
vor den bisher benutzten Legierungen haben soli (eingehende Verss. sind n icht an- 
gegeben). (Science et Ind. 1 2 . Nr. 174. 143—44.) W lL K E .

R. Karnop und G. Sachs, Festigkeitseigenscliaften von Krystallen einer veredel- 
baren Aluminiumlegierung. Wie bei Al lassen sich einzelne Krystalle einer Legierung 
m it 5%  Cu durch Dehnen um 1,5% u. 6-tagiges Gliihen bis 525° herstellen. Eine 
Reihe solcher Krystalle wurde ZerreiBverss. unterworfen, nachdem sie durch Ab- 
schrecken von 525° u. Anlassen auf 100° veredelt worden waren. Die Streckgrenze 
lag zwisehen 18 u. 34,4 kg/qmm. Durch die Veredlung wird besonders die Streck
grenze u. auch die Festigkeit der Krystalle sehr erhóht, ohne daB die Delinung leidet. 
Die veredelten Krystalle rekrystallisieren ahnlieh wie Al-Krystalle erst bei sehr hoher 
Temp. Dabei entstehen verhiiltnismaBig groBe Krystalle. Bei den ausgegliihten 
ICrystallen bildet sich dagegen schon etwa 100° friiher ein feinkórniges Gefuge. Die 
ausgegliihten Krystalle sind also in bezug auf die Rekrystallisation viel starker 
„gestórt“ ais die veredclten, vermutlich infolge der Anwesenheit der ausgeschiedenen 
Verunreinigungen. Die Veredlungsfahigkeit wird wahrscheinlieh eine Eig. des Krystall- 
gitters sein, das durch Ausscheidungsbestreben in einen besonderen, instabilcn Zustand 
iibergefuhrt wird. (Ztschr. Physik 49. 480—97. Berlin-Dahlem, Kaiscr-Wilhelm- 

.In stitu t fiir Metallforschung.) W lL K E .
M. Hansen, Der A u f bau der aluminiumreichen Silber-Ahoniniumlegierungen. Daś 

Diagramm Al-Ag wurde im Bereich von 0—60%  Ag therm. u. mkr. untersucht. Be
sonders wurde die Lóslichkeit des Ag im festen Al bei den verscliiedcnen Tempp. durch 
Gliih- u. Abschreekverss. verfolgt. Die Sattigungsgrenze von Ag in Al liegt bei Zimmer- 
temp. wahrscheinlich bei etwa 0,5%- Sie erreicht bei 200° den W ert 0,75%  u. steigt 
dann rasch, so daB sich bei der eutekt. Temp. v'on 558° 48%  Ag im Al lósen. (Ztschr. 
Metallkunde 20 . 217—22. Berlin-Dahlem.) L u d e r .

W . Fraenkel und p . Schaller, Vergiitbare Silberlegierungen. Bei hóheren Tempp. 
liegt eine gróBere Konz. der Misclilcrystalle vor, die durch Abschreekcn zunachst 
erhalten bleibt. Bei tieferer Temp. wird der UberschuB allmahlich ausgeschieden. 
JDer Vergiitungsvorgang zerfallt in  2 Teile: die Ausscheidung der Teilchen u. ihre 
Agglomerierung. Die submkr. Ausscheidung der Tcilchen bewirkt H artung durch 
Blockierung der Gleitfliichen; sic ist der Trager der eigentlichen Vergutung. Die 
Agglomerierung der Teilchen, wodurch diese mkr. sichtbar werden, bewirkt das 
Wiedererweichen der Legierung. Beide Vorgange stehen in zeitlicher Beziehung 
zueinander, indem die Ausscheidung stets schneller verlauft ais dio Agglomerierung. 
Je  hoher man m it der AnlaBtemp. geht, desto mehr niihern sich die beiden Geschwindig- 
keiten. Beide Vorgiinge verlaufen anfiinglich rasch u. klingen nach liingerer Vcrs.- 
Zeit ab. Der 2. Vorgang beansprucht eine hóhere AnlaBtemp. ais der crste. Das 
Hiirteoptimum wurde bei der besonders untersuchten Ag-Legierung m it 8%  Cu beim 
Abschrecken von 725° u. Anlassen bei 290—300° wiihrend. 1 Stde. erhalten. Dio 
Ag-Cu-Legierungen. m it Ag-Gchalten yon 80—97% wurden hinsichtlich H artę, Zug- 
festigkeit u. elektr. Leitfaliigkeit untersucht. Zum ScliluB wird beschrieben, wie 
sich die Cu-Ag-Legierungen m it einem Cu-Geh. von 3—20 Gew.-% bei den verschiedenen 
Tempp. verhalten werden u. in welchem Zustand sio sich befinden mussen. — Dio 
Vergiitbarkeit von Ag-Cu-Cd-Legierungen untersuchten W . Fraenkel u. L. Nowack. 
Legierungen von Ag u. Cd allein zeigen bei der untersuchten Konz. nach dem Ab- 
.schrecken von 700° u. Altern boi 280° keine Yergutungserscheinungen, dagegen' tr i t t  
schon bei geringen Cu-Gehalten eine Nachhartung auf. GróBere Cd-Gehalte iiben 
auf den Vergiitungsvorgang eine starkę Verzógerung aus. (Ztschr. Metallkunde 20 .
237—-43. F rankfurt a. M., Univ.) 'W lL K E .

O. Bauer, v. Goler und G. Sachs, Unter suchungen an Kupfer und Messing. 
Die Festigkeitseigg. von liandelsiiblichem Cu u. Messing wurden systemat. an gewalzten 
Blechen von 8 mm Starko untersucht. Zunachst wurde die Abhangigkeit der Festig
keit u. Dehnung von der Walzrichtung der gewalzten u. gegliihten Bleche festgestellt. 
Dann -wurden Kerbschlagverss. an geąuetschten u. bei verschiedenen Tempp. wieder 
angelassenen Probestaben durchgcfiihrt u. schlieBlich die Abhangigkeit der Festigkeits- 
■eigg. vom Zn-Geh. u. von der Warmebehandlung untersucht. Die Ergebnisse sind in

X. 2. 63
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Kurventafeln, Schliff- u. Róntgenbildern zusammengestellt. (Ztschr. Metallkunde 20. 
202—08. Berlin-Dahlem.) Lu d e k .

O. G. Styrie, Graphiiiertes Wei/ilagermetdll. (Vgl. aueh C. 1928. II. 181.) Vf. 
beschreibt die Eigg. eines Weifilagermetalles auf Pi-B asis, das neben den iiblichen 
Bestandteilen Sn, Pb usw. noeh eine ganz geringe Menge G raphit enthalt, wodureh 
bei erheblicher Festigkeit niedrige Reibungswertc erzielt werden. Das Materiał laBt 
sich aueh mehrfach umsclimelzen, ohne daB der Graphit ausgeschieden wird. Die 
Versuchsergebnisse sind in Schliffbildern u. Zahlentafeln zusammengestellt. (Metali 
1928. 105— 07. Berlin.) L u d e r .

MarcPrivault, Die monokrystallinen Metalle; ihre Ilerstellung und Eigenschaflen. 
Die 3 Herst.-Verff. fiir Einkrystalle werden besprochen sowie die charakterist. Eigg. 
der Deformation. Die elektr. Eigg. zeigen eine sehr deutliche Anisotropie. Ihre 
thermoelektr. K ra ft folgt dem Gesetz von V o iG T  u. THOMSON. Das Stadium der 
magnet. Eigg. der Ee-Krystalle laBt die verschiedenen Wrkgg. in den einzelnen Achsen 
erkennen. Das Elektronenbombardement eines Ni-Krystalles gibt Veranlassung zu 
einer Elektronenzerstreuung, die in genugend guter Ubereinstimmung m it der Krystall- 
zerstreuung der Róntgenstrahlen ist. (Rev. gón. Sciences pures appl. 39. 363 bis 
369.) t _ W iL K E .

Adolf Smekal, Uber die Bedeutung der Krystallbaufelder fiir  das Verstdndnis der 
technisch beeinflupbaren Werkstoffeigenscliaften. Die Krystallkorner der Werkstoffe be- 
sitzen kcinen fehlerlosen Raum gitterbau. Dieser scheinbar nebensachliehe Umstand 
is t fiir das Verh. der techn. bedeutsamsten Materialeigg. von der groBten Wichtigkeit. 
Die teclin. unbeeinfluBbaren Materialeigg. erwiesen sich ais reine Gittereigg. Die techn. 
beeinfluBbaren Eigg. dagegen hangen m it dem Bestehen u. dem Verh. der Krystall- 
fehler zusammen, den „Lockerstellen“ im Bau aller wirklichen Krystalle. Dem Aus- 
maB dieser Lockerstellen ist die groBe BeeinfluBbarkeit der Werkstoffeigg. dureh ge- 
ringste Mengen von Fremdzusatzen zu yerdanken, die neuerdings eine groBe Rolie 
spielt. (Metali-Wirtschaft 7. 776—82. Wien.) W il k e .

C. R. Wohrman, Einschliisse in  Eisen. Eine pholomikrographische Untersuchung. 
Die Oxyde bilden sich bei Anwesenheit von 0 2. Die 0 2-Quelle is t im Bessemer Verf. 
die Luft, im Siemens-Martinyerf. das Ee-Erz u. die Ofengase. Die komplexen Oxyde 
wie Silicate werden aueh aus dem Mauerwerk usw. eingefiihrt. Die reinen Eisenoxyd- 
einsehliisse bestehen bei atmosphar. Temp. aus einer festen Lsg. von FegO,, in FeO. 
Bei Ggw. yon Sulfiden (in fester Lsg. im FeO) kann Fe30 4 in der Form  von Magnetit- 
krystallen (?) in  Freiheit gesetzt werden. Is t Mn vorhanden, so bestehen die oxj'd. 
Einschliisse aus einer festen Lsg. von Fe- u. Mn-Oxyd oder einem Aggregat solcher 
fester Lsgg. Die Konst. jedes einzelnen Einschlusses ist dabei eine Funktion der Gleich- 
gewichtsbedingungen, die im Metallbad in der Nahe der Einschliisse zur Zeit der Bldg. 
herrschten. Die Einschliisse wandern im Metali nach der Erstarrung nieht mehr. Das 
Arbeiten bei hohen Tempp. dehnt dio reinen Eisenoxydeinschliisse. Teilchen unter
0,005 mm im Durchmesser werden im allgemeinen nieht mehr gedehnt. Nach einer 
Beschreibung des Aussehens der Einschliisse folgt die Besprechung der Rkk. Reine 
Eisenoxydeinschliisse werden bei dem 20 Sekunden wirkenden S-Druck sehr wenig 
angegriffen im Gegensatz zu MnO-haltigen. Das Verf. is t aueh auf Silicateinschliisse 
ohne Wrkg. Stannochlorid lost oxyd. Einschlusse in  Ab- u. Anwesenheit von MnO 
u. laBt Silicate unverandert. Kochendes N atrium pikrat zeigt meistens die Ggw. yon 
MnO dureh leichte Zers. des komplexen Oxj’des an. Dieser Befund ist jedoch nieht 
eindeutig. Verd. H F  lost Silicateinschlusse. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 14. 
81—126. H arvard Univ.) W i l k e .—, Uber den E influfi wrschiedener Oasalmosphdren a u f das Licktbogenschweifim. 
Die amerikan. SehweiByerss. in  C02-, CO-, N2- u. He-Atmospharen werden kurz referiert. 
(SehmelzschweiBung 7. 115— 16.) ” ’ WlLKE.

S. W. Miller, Einige allgemeine Gedanken iiber Bckmdzschweijiung. E in Vergleich 
zwischen den verschiedenen ScbweiBmethoden wird angestellt, der zeigt, daB bei allen 
das Metali yor Oxydation geschiitzt oder die beim Erhitzen gebildeten Oxyde ent- 
fern t werden miissen. Eine Erklarung wird fiir die Wrkg. der FluBmittel gegeben u. 
auf die Vorteile der Benutzung yon SchweiBstaben derselben Zus. wie der des Stiickes 
hingewiesen. (Trans. Amer. Soe. Steel Treating 14. 61—66. Long Island [N. Y.], 
Union Carbide and Carbon Research Laboratories.) W lL K E .

H. Holler, Bemerkenswertes iiber die Ahiminiumschwei(lverfahren und ihre lechnische 
Bedeutung. Vf. erliiutert die beiden SchweiByerff. yon Al, die autogene u. die Hammer-
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schweiBung. Jene wird meisfc unter Zuhilfenahme eines FluBmittels ausgefiihrt. An 
Hand einer groBen Zahl von Bildern u. Tabellen beschreibt Vf. die yerschiedenen Ge- 
sichtspunkte, die man zwecks Erzielung einwandfreier SchweiBungen beachten muB, 
sowie die Priifverff. der Praxis. (Apparatebau 40. 145—54. Rnapsack.) Lu d e r .

— , Die Anwendung von Kaltbeizen beim Bearbeilen von Gegenstanden aus Messing 
oder Alpaka. Zum Kaltbeizen von Messing u. Alpaka empfiehlt Vf. eine Beize aus
6 Vol. konz. HjSO], 6 Vol. konz. H N 03 u. 100 Vol. W. Es wird gewarnt, die Beize 
beim trageren Arbeiten, das im Laufe der Zeit einsetzt, m it zuyiel Saure zu versetzen. 
Die Beize darf lióchstens ein spezif. Gcwicht von 1,2 besitzen, u. muB notigenfalls m it 
W. Yerdunnt werden. (Metali 1928. 107—08. Berlin.) Lu d e r .

R. Glauner und R. Glocker, Korrosion und Krystallitlagerung von Walzblechen. 
Das chem. Verh. von Cu-Bleehen m it regelloser Orientierung der K rystallite u. m it 
nach der Wiirfelebene parallel zur Blechoberflaehe gerichteten Krystallitlagern wurde 
in 20 Ldsungsmm. untersucht u. das Verhaltnis der Lósungsgeschwindigkeiten ais 
Funktion der Konz. u. der Einwirkungsdauer bestimmt. Fiir die Korrosionsforschung 
ergibt sich die Notwendigkeit, kiinftig dem EinfluB einer Verschiedenheit der K rystallit- 
lagerung bei Unterss. iiber die chem. Widerstandsfahigkeit von Metallen Rechnung 
zu tragen. Das benutzte Cu war Elektrolyt-Cu. (Ztschr. Metallkunde 20. 244—47. 
S tuttgart, Techn. Hochschule.) W il k e .

K. H. Logan, S. P. Ewing und C. D. Yeomans, Die Boden-Korrosionsunter- 
suchungen des Bureau of Standards. I. Bdden, Materialien und Ergebnisse der ersten 
Beobaclitungen. (Vgl. C. 1927. II . 2424.) Zuerst wird der Ursprung u. Zweck der Unters., 
die Methoden u. die Einteilung u. Beschreibung der Bodenarten gegeben. Dann folgen 
die Beschreibungen der Verss. m it nicht geschiitzten Fe- u. Stahlrohr, m it metali, 
sehiitzenden Oberziigen, m it bituminosen Uberziigen u. sonstigcn Uberzugen wie Pb- 
Schutz, Fahrwegkabel, Messingbeschlagen, eisernen u. n icht eisernen P latten  u. Blechen 
u. Holzfaserrohren usw. Das Versucbsmaterial ist sehr reichhaltig. Die Ergebnisse 
sind erst vorliiufige u. teils widersprechende. (Dep. Commerce. Technologie. Papcrs 
Bureau Standards 22. Nr. 368. 107 Seiten Sep.) W il k e .

S.W ernick, Korrosionsschutz durch Elekiroplatlierung. V. M itt. Die Cadmium- 
elektroplaitierung und das Udylitrerfahren. (IV. vgl. C. 1928. I I .  809.) Vf. bespricht 
die Eigg. u. das korrosionsverhindernde Verh. von cadmiumplattierten Eisengegen- 
standen u. beschreibt die Anlagen der U d y l i t  P r o c e s s  C o. zur Herst. der 
Cd-t)berziige. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 4. 234—38.) Sie b e r t .

H. Thyssen und J. Bourdouxhe, Einfacher Apparat zur Beslimmung des 
Korrosionswiderslandes der Legierungen. Die A pparatur gestattet in  einfacher Weise 
mittels W asserstrahlpumpe standig eine Zirkulation der korrodierenden Fl. aufrecht- 
zuerhalten. (Rev. universelle Mines, Metallurgie, Travaux publies etc. [7] 19. 63—67. 
Univ. Liittich u. Compagnie Gćnerale des Conduites d’Ean.) WlLKE.

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Bochum, Sletiges Verblasen loser oder briket- 
tierter Gemische komplexer Erze und Hiitlenprodukte m it Reduktionsm itteln u. Zu- 
schlagen in  niedriger, auf einem gekiihlten Rost ruhender Schicht, dad. gek., daB dio 
Verblaseluft in solcher Hohe iiber dem Rost so eingeblasen wird, daB keine L uft nach 
unten abzieht u. die Schmelzzone genugend weit oberhalb des Rostes gehalten wird, 
daB die iiber dem Rost nur teigig werdende, aber nicht erstarrende Sehlacke einerseits 
die Beschickung zu tragen, andererseits aber durch den Rost durchzutropfen vermag.
— Verbrennen der (gekiihlten) Roste findet nicht s ta tt;  die wertvollen Endschlacken 
werden ohne Schwierigkeit von dem noch nicht verblasenen Gut geschieden. (D. R. P. 
462411 KI. 40a vom 14/7. 1923, ausg. 11/7. 1928.) K u h l in g ..

Fried. Krupp Akt.-Ges. (Erfinder: Benno StrauB und Paul Klinger), Essen, 
Entkohlen von kohhnstoffhaltigem Ferrochrom, 1. dad. gek., daB das gemahlene Ferro- 
chrom der Einw. von in  atomarem Zustande hoher Konz. befindlichem H  ausgesetzt 
wird. — 2. dad. gek., daB das gemahlene Ferrochrom in ein ReaktionsgefaB aus Quarz 
oder Metali eingebracht u. atomarer H  iiber das zusammen m it dem ReaktionsgefaB 
auf iiber 1200°. erhitzte Ferrochrom hinweggeleitet wird. — Der atomare H  wird aus 
molekularem H 2 m ittels Glimmentladung bei yermindertem Druck oder mittels hoch- 
gespannter Lichtbogen erzeugt. (D. R. P. 461945 KI. 18b vom 12/11. 1926, ausg. 
29/6. 1928.) K u h l in g .

Hampus Gustaf Emrick Cornelius, Stockholm, Unmittelbare Erzeugung von 
Flufieisen oder Stahl oder anderen kohlenstoffarmen Metallen und Legierungen im  Eleklro-

63*
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ofen. (D. R. P. 461 746 K I. 18a vom 30/3. 1924, ausg. 27/6. 1928. Sckwed. Prior. 12/1. 
1924. — C. 1925. II. 346 [E. P. 227 435].) K u h l i n g .

Paul Askenasy und Egon Elod, Karlsruhe i. B., Verarbeitung von vanadinhaltigen 
Erzen, dad. gek., daB man das an sieli bekannte Oxydationsverf. mittels H N 03 unter 
gleielizeitiger Regenerierung dieser wiihrend der Oxvdation durch Einw. von 0 2 unter 
Druck im SchoBe des Reaktionsgemisches zum AufschluB von yanadinhaltigem Gut 
bei Ggw. von H 2SO., benutzt, die bei sulfid. Gut fortfallen kann. — Es wird in  be- 
ąuemer u. billiger Weise der g e s a m t e  Gehalt der Erze an V gewonnen. (D. R. P. 
461 959 KI. 40a vom 21/4. 1925, ausg. 30/6. 1928.) K u h l i n g .

Elektro-Chrom Ges. m. b. H., Berlin, Erzeugung von Schulzuberzugen aus Chrom 
nach Bldg. einer Zwischenscliicht auf dem Grundmetall nach P at. 458 632, dad. gek., 
daB die Zwischenscliicht aus Mn oder Ta hergestellt wird. — Die Zwischenscliicht 
m acht im Chrombelag vorhandene feine Poren unscliadlich. (D. R. P. 462 275 KI. 48b 
vom 30/10. 1924, ausg. 7/7. 1928. Zus. zu D. R. P. 458632; C. 1928. 1. 2661.) Kii.

Elektro-Chroin Ges. m. b. H., Berlin, Elektrolytische Absclieidung von metallischem 
Chrom aus Lsgg. von 3- u. 2-wertigen Oxyden des Cr nach P at. 398 054, 1. dad. gek., 
daB diese Oxyde durch Red. der Cr03 m ittels feinverteilter Cellulose, Papier, Leder 
oder ahnlicher organisierter Kórper oder mittels EiweiBkórper, wie Albumin, Pepsin, 
Peptone bzw. Gemenge der genannten Kórper erzeugt werden. — 2. dad. gek., daB 
die genannten Stoffe oder feinverteilte Kohle der Schmelze von Cr03 oder chromsauren 
Salzen zugesetzt werden. — Auch feingepulvertes Al oder Big kann ais Reduktions- 
m ittel verwendet -werden. (D. R. P. 461987 Kl. 48a vom 19/2. 1926, ausg. 30/6. 1928. 
Zus. zu D. R. P. 398054; C. 1924. II. 1268.) K u h l i n g .

Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges., Diisseldorf, Verfahren, um Gegenstanden aus 
stellitartigen Legierungen einen hohen Glanz zu verleihen, 1. dad. gek., daB die Stucke 
ohne Yorliergehendes Polieren der Einw. einer Saure oder eines Sauregemisclies aus- 
gesetzt werden, das nach A rt u. Starkę nicht fahig ist, die Legierung zu lósen oder merk- 
lich zu korrodieren. —  2. dad. gek., daB die wss. Lsg. einer organ. Saure verwendet 
wird. — E tw a vorhandene Oxyd- oder GuBliaute sind yorher mittels einer stiirkeren 
Saure zu entfernen. (D. R. P. 461866 Kl. 4Sd vom 22/10. 1927, ausg. 28/6. 1928.) Ku.

IX. Organische Praparate.
— , Die Chlorderimte des Athans und Athylens. tlberblick iiber die chem. u. physi- 

kal. Eigg, von Dichlordthylen, Trichlorathylen, Perchlordthylen, Tetrachlorathan, Penta• 
clilordthan u. Hezachlordlhan u. dereń techn. Verwendungsgebiete, insbesondere ais 
nicht brennbare Lósungsmm, (Chem. Age 18. 606—07.) S i e b e r t .

T. H. Fairbrother, Die chemische und wirłschaftliche Bedeutung des Athylen- 
glykols. tlberbliek iiber die Herst., Eigg. u. Verwendung des Athylenglylcols u. seiner 
D eriw . (Ind. Chemist chem. Manufacturer 4. 179—80.) S i e b e r t .

G. Malcolm Dyson, Die teclmische Hersłellung von Citronensaure. Uberblick 
■iiber die Methoden zur techn. Herst. naturlicher u. synthet. Citronensaure. (Chem. 
Age 1 8 . 528— 3 0 . ) ____________ S ie b e r t .

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, Darstellung eines Derivałs der Isopropyl- 
essigsdure. (D. R. P. 461 814 Kl. 12 o vom 4/3. 1923, ausg. 3/7. 1928. — C. 1927- II. 
1079 [A. P . 1 633 392].) S c h o t t l a n d e r .

August Albert, M iinchen , Darstellung von unsymmetrischen Arsenoverbindungen. 
CD. R. P. 461245 Kl. 12o vom 28/1. 1923, ausg . 18/6. 1928. Zus. zu D. R. P. 457123; 
C. 1928. I. 2307. — C. 1927. I. 804 [E. P. 249 584 usw .]. II. 867 [Seliw z. PP. 119 924 
u. 119 925].) S c h o t t l a n d e r .

August Albert, M unchen , Darstellung aromatischer Arsenverbindungen. (D. R. P.
461831  Kl. 12o vom 17/11. 1922, ausg. 28/6. 1928. — C. 1928. I . 2990 [Oe.P.
108 910].) S c h o t t l a n d e r .

August Albert, Munchen, Darstellung organischer Arsenverbindungen. (D. R. P.
461832  Kl. 12o vom 6/12. 1922, ausg. 30/6. 1928. — C. 1927. I. 355 [E. P.
249 588].) S c h o t t l a n d e r .

August Albert, Munohen, Darstellung von Derivaten organischer Arsenverbindungen. 
(D. R. P. 462 842 Kl. 12o vom 20/6. 1923, ausg. 18/7. 1928. Zus. zu D. R. P. 459649; 
C. 1928. I. 3112. — C. 1927. I. 180 [E. P. 235 864, Schwz. P. 115 872] [F. P. 30 621].
H . 2713 [Schwz. PP. 121 506, 121 507, 121 508].) S c h o t t l a n d e r ,
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Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Darstellung von 
sekunddren und ierlidreń Aniinoalkoholen der Chinolinreilie. (D .R .P . 462136 KI. 12p 
vom 16/12. 1920, ausg. 9/7. 1928. — C. 1922. IV. 950.1923. IV. 829.) S c h ottla nder .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Darstdlung von 
primaren Aminoalkoholen der Chinolinreilie. Zu dcm Ref. nach Schwz. P. 92 301; 
C. 1922. IV . 951 ist Folgendes nachzutragen: In  analogcr Weise wie das 2-Phenyl- 
chinolyl-4-aminodthanol erhalt man, ausgehend vom 2-Phenyl-6-dthoxychinolyl-4- 
methylkełon, durch Einw. von A m ylnitrit u. alkoh. Na u. Ansauern der alkoh. Lsg. 
des Na-Salzes das 2-Phenyl-6-dthoxydiinolyl-4-7)iethyliso7iitrosokelon, gelbe Krystalle,.
F. 171° unter Zers., 1. in A., Aceton, CH3OH, w. Bzl. oder A., wl. in PAe., u. aus diesem 
durch Red. m it H 2 in Ggw. eines Pt-K atalysators das 2-Phenyl-6-athoxydiinolyl-4- 
aminoathanol, Dihydroddorid gelbe Krystalle, F . gegen 235° unter Zers., 11. in w. CH3OH 
oder A., ebenso in k. W. m it blauer Fluorescenz, die auf Zusatz von Halogenwasser- 
stoffsaure verschwindet. Alkali fallt die weiBe Base aus. (D .R .P . 462137 KI. 12p 
vom 16/12. 1920, ausg. 16/7. 1928.) Sch o ttla n d er .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Wilhelm Sieber, A us der colorislisdien Fabrikationspraxis. Eine NaOCl-Lsg., 

die aus Chlorkalklsg. u. Na-Phosphat hergestellt ist, zeigt bei Farbealizarinrot nicht den 
Nachteil, einen unansehnlichen briiunlichen Ton herrorzurufen. Fiir das Reinigen von 
Anilinschwarzdrueken wird eine besondere Behandlung m it K M n04 vorgeschlagen. 
Chlorat-Prussiatoxvdationsiitzen kónnen auch zum Atzen dunkler Farben unter Zusatz 
von Wein- oder Citronensaure zur Druekfarbe oder ohne diesen Zusatz angewendet 
werden. (Melliands Testilber. 9. 579—80. Reichenberg.) Su v e r n .

Kurt H. Meyer, Zur Physik und Chemie der Fdrberorgdnge. V. Celluloseslruktur und 
subslantives Farben. (IV. vgl. C. 1927. II . 2230.) In  der Cellulosefaser sind langliche 
Teilchen vorhanden, welche aus einem Biindel von parallel gerichteten Glucoseketten 
bestehen. In  der Faserrichtung sind die einzelnen Glucosereste durch glueosid. Bindungen 
miteinander verbunden. Derartige Bindungen werden durch Sauren gespalten, worauf 
die Empfindlichkeit der Festigkeit des Ćellulosefadens gegeniiber Sauren zuriiek- 
zufiihren ist. Auch erldart sich hierdurch wenigstens zum Teil die Festigkeit des 
Fadens in  der Langsrichtung, ferner die Tatsache, daC Quellmittel, welche diese chem. 
Bindung nicht beeinflussen, eine Verbreitcrung nur in den Richtungen quer zur Faser 
hervorbringen konnen. Die einzelnen Glucosefiiden haften aneinander durch Neben- 
valenzen, welche OH-Gruppen aufweisen. Bei einer K ette von Atomen, die ein Molekuł 
bilden, eine Hauptvalenzkette darstellen, summieren sich die Nebenvalenzeń, der 
feste Zusammenhalt dieser K etten im Biindel liiBt sich hierdurch erklaren. Der Form, 
GróBe u. Lagerung der Teilchen in  der Cellulosefaser, der Anwesenheit oder Abwesen- 
heit von Kittstoffen u. der Wrkg. der OH-Gruppenreihen gegeniiber mussen in Farb- 
stoffmolekiilen verschiedenartige Gruppen vorhanden sein, u. diese Molekule mussen 
wiederum die Tendenz zur Bldg. relativ grofier, wahrscheinlich langlicher Teilchen 
besitzen. (Melliands Textilind. 9. 573—75.) SuVERN.

Karl Henkel, Einflufi der Herkunjt und des Reinigungsgrades regetabilisdier 
Fasern au f die Aufnalime von Metallsalzen und Naphłhol A S .  Fortsetzung u. SchluB 
zu C. 1928. I. 2751. Unterschiede in der Aufnahme werden zuriickgefuhrt auf Ver- 
unreinigungen, Feinaufbau, Quellungsgrad u. Herkunft der Faser. Schwach ge- 
kochtes Garn ist n icht nur wegen des durch die Naturfarbe vertieften Farbtons vor- 
teilhaft, sondern auch, weil mehr Beize aufgenommen wird u. dadurch tiefere Tóne 
erzielt werden. S tórt die Naturfarbe der Faser, so nim m t man am besten merceri- 
siertes Garn. Pb wird nicht am meisten von allen Beizen aufgenommen, von den Metall- 
salzbeizen ist in  Molen aus der A l,(S0 1)3-Lsg. am meisten aufgenommen. (Melliands 
Textilber. 9. 501—02.) " " StivERX.

M. Miinch, Zur Kenntnis der Hypochloritbleidie. Das Verh. der EiweiBkórper 
der Pflanzenfasern bei der Hypoehloritbleiche ^n rdc  untersucht, aus ihnen entstehen 
Chloraminę, dereń Chemie besproehen wird. Monochloramin zeigt kaum BleichwTkg., 
es chloriert die EiweiBstoffe der Baumwollfaser nicht. Mit einer Anreieherung von 
Monochloramin in alten Bleichlaugen sinkt dereń Bleichkraft. (Melliands Textilber. 9. 
487—92.) SuYERN.

Heinrich Hoffmann, Die moderne Leinengarnbleiche. Einrichtungen der Fa.



942 Hx. F a r b e n ; F a r b e b e i ; D e u c k e e e i . 1928. II.

C. A. Gr u sc h w itz  A.-G. Olbersdorf sind besprochen u. abgebildet. (Melliands Textil- 
ber. 9. 492—94.) Su v e e n .

Gustav Durst, Maschinen zum einseitigm Appretieren von Geweben. (Melliands 
Testilber. 9. 502—05.) Su v e r n .

H. Salt, Eine Theorie des Lederfdrbens. Normal gegerbte pflanzliche Leder konnen 
m it sauren Farbstoffen gefarbt werden, wobei allerdings die vollen Tóne wio auf 
Cr-Ledern nicht erreicht werden. Diese Fiirbung tr i t t  nur ein, wenn etwas von dom 
Tannin lose ist u. in das Farbebad ionisieren kann u. ein Saureaustausch zwischen 
saurem Farbstoff u. H au t stattfindet. Augenseheinlich ist die Verb. Leder-Farbsaure 
unl. u. eine allmahliche Erschópfung des Farbbades t r i t t  ein. W ird vor dem Fiirben 
die pflanzliche Gerbung durch griindliches Trocknen oder Brecliweinstein fcdert, 
so tr i t t  eino Fiirbung m it sauren Farbstoffen nicht ein. Da ein Saureaustausch s ta tt
findet, so miissen Abanderungen des Farbebades geringe oder starkę Kombination 
geben. Bei ph =  2 muflten freie bas. Gruppen im Leder sehr reaktionsfahig sein, 
saure Farbstoffe miil3ten rasch aufgenommen u. in der Oberflachenschicht zuruck- 
gehalten werden. Das ist der Fali, die Fiirbung ist aber gewohnlich ungleichmaBig. 
Bei ph =  6 sind die bas. Gruppen wenig akt., gleichmiiBige u. tiefgehende Fiirbung 
tr i t t  ein. Bei pflanzlichen Ledern ist ungleichmiiBige Fiirbung nicht so allgemein 
wie bei Cr-Leder, welches m it sauren oder direkten Farbstoffen gefarbt ist. Cr-Leder 
sollte bei pn =  6 geringe Affinitat zu sauren Farbstoffen haben, gleichmiiBige u. 
tiefgehende Farbungen miiBten erzielt werden. Das ist der Fali, Zusatz von etwas 
Siiure bewirkt gleichmiiBige Farbentw . auf der Oberfliiche. Es geniigt der Zusatz 
von Na- oder NH4-Acetat u. nachtraglicher Zusatz von etwas HoSO.,. (Journ. Soc. 
Dyers Colourists 44. 134—35.) Su v e r n .

F. T. Herndl, Moderne Methoden der Leder farbung. Uberblick iiber die Technik 
der Lederfdrberei m it iYeoZa?ifarbstoffen. (Chem. Age 18. Dyestuffs Monthly 
S u p p l. 45.) S i e b e r t . '

— , Fiirben vonCelanese in  Gegenwart anderer Fasern. t)bcrblick iiber die Methoden 
zum Fiirben u. Bedrucken von Celaneseseide. (Chem. Age 18. Dyestuffs Monthly 
Suppl. 46.) Sie b e r t .

J.-H. Frydlender, Hochdisperse Mennige. Ikrę Eigenscliaften und Herstellung. 
Uberblick iiber die Zus., die chem. u. physikal. Eigg. der hochdispersen Mennige, ihre 
techn. Herst. u. Verwendung. (Rcv. Produits chim. 31. 441—45.) Sie b e r t .

L. J. Hooley, Farbstoffe und ihre Anwendung: Neue iechnische Fortschritte. 
(Vgl. C. 1928. II . 810.) Cberblick iiber die Fortschritte in der Herst. von Azofarb- 
stoffen der Naplithol-AS-Reihe an H and der neueren Patentliteratur. (Chem. Age 18. 
Dyestuffs Monthly Suppl. 47—48.) S i e b e e t .

Ernst Kraus, Anilinschwarz vom physikali sch chemischen Slandpunkt. Die 
vermutliche Ursache der Anilinverluste wird untersucht. (Melliands Textilber. 9. 
494—96.) Suv ern .

J. Rath, Naphthol A S  in  seiner Anwendung au f animalischen Fasern. Die Be- 
hauptung von E v e r e s t  u. W a l lw o r k  (C. 1928. I. 101), auf dem Gebiete der Naph
thol ^4<S-Farben seien in England Pionierarbeiten geleistet worden, wird widerlegt. Die 
Kupplungsfiihigkeit der tier. Fasern liiBt sich stark  zuriickdriingen, wemi in stark 
saurem Medium gearbeitet wird oder solche Diazoverbb. verwendet werden, welche 
an sich schon moglichst geringe Anfarbung der tier. Faser ergeben. Mit Naphthol AS 
u. Alkali grundierte Wolle kann man m it W. spiilen u. das unerwunschte Alkali un- 
m ittelbar nach der Grundierung wieder vollkommen entfernen, ohne daB das aufgezogene 
N aphthol AS heruntergelost wird. Die Vereinigung von N aphthol AS m it der tier. 
Faser ist wesentlich inniger u. anscheincnd mehr im Sinne einer chem. Bindung ver- 
laufend ais das Aufziehen auf Baumwolle, das sicherlich rein physikal. N atur ist. Zusatz 
von Formaldehyd zu der N aphthol AS-Grundierung is t bei Wolle nicht notwendig 
u. sogar zu vermeiden, bei Seide ist er zu empfehlen. Den schiidigenden Einfl. der 
NaOH-Lsg. auf Wolle u. Seide kann man dadurch herabmindern, daB man die NaOH- 
Menge auf das zur Lsg. geringste MaB herabsetzt u. bei niedriger Temp. arbeitet, auch 
der Zusatz von Schutzmitteln u. Kolloiden ha t sich bewahrt. Auf tier. Fasern hat 
N aphthol AS dieselben guten Eigg. wie auf Baumwolle. Auf Seide ist die Ablcochechtheit 
gut, m an kann unentbastete Seide farben u. dann im  Stiick entbasten. Nach dem 
Vorschlage von E v e r e s t  u . W a llw o iu c  ( s . oben) ohne NaOH-Lsg. zu arbeiten fuhrt 
weder zu tiefen noch echten Farbungen, da auf diesem Wege keine Lósung, sondern
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nur eine Suspension von Naplithol AS zu erhalten ist. (Melliands Textilber. 9. 585 
bis 586.)_ Su v e r n .

S. Liepatow, Zur Frage uber den Bau dar Alizarinlacke. Auch nach verschiedenen 
Methoden ausgefiihrte Analysen der Alizarinlacke geben keine bestimmten u. be- 
weisenden Ergebnisse. Vf. gelangt zu dem Ergebnis, daB dem Alizarinlack die Formel 
des Alizarats zukommt. (Melliands Textilber. 9. 496—97.) Su v e r n .

M. Schulz, Lieferungsbedingungen fiir Anslrichstoffe und deren Guteprufung bei 
der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft. Die Zahl der nicht bedingungsgemaB gelieferten 
Waren war in den letzten Jahren stiindig gesunken. Am wiehtigsten sind die rost- 
verhiitenden Anstriche. Bei Grundiermitteln ist Bleimennige dem BleiweiB iiber- 
legen. Gewóhnlielie u. hochdisperse Mennigefarben soUen 15—23°/0 Ol u. 0—3%  Ver- 
diimiungsmittel enthalten. Eisenoxyd hat sich nicht bewiihrt, dagegen der Verschnitt 
der Mennige m it nahe an 90% Schwerspat, wobei die leichte Aufriihrbarkeit nach 
langerer Lagerung erhalten bleibt. Bei Fahrzeugdeekanstrichen haben sich die ver- 
schiedenen Zinkoxyde ais gleichwertig u. besser ais ZinkweiB erwiesen. Vf. g ibt an, 
wie Giiterwagenrot, Personenwagengriin, schwarze, graue u. Signalfarben am besten 
hergestellt werden, ferner, welehe Feinheitsgrade, gemessen durch Siebmaschenzahl, 
fiir den Farbkorper verlangt werden. Der Zusatz von Kolophoniuin wird nur bis 
zum positiven Ausfall der STORCH-MORAWSKI-Rk. geduldet. Ais Deekanstrich hat 
sich ZinkweiB m it Holzól-Leinólfirnis besser bewiihrt ais m it reinem Leinolfirnis, bei 
anderen Farbkorpern am besten Holzól. Bei den Priifungen bzgl. der Widerstands- 
fahigkeit gegeniiber verd.Sodalsgg. erwiesen sich die Farben m it reinem u. m it holzól- 
haltigem Leinolfirnis ais bestandig, besser noch die m it Standól ohne oder m it iiber 
30% Holzol hergestellten, diese auch bzgl. der W etterbestandigkeit. Nitrocellulose- 
anstriche wurden auf ihre Feuergefahrlichkeit gepriift, diese wird durch Weich- 
macliungs- u. Lósungsm. herabgesetzt. Die m it Ocker hergestellten Anstriche der 
Nitrocellulose sind am haltbarsten. (Ztschr. angew. Chem. 41. 760—67. Kirehmóser, 
Yortrag in Dresden.) BERLITZER.

Emil MaaB, Berlin-IIalensee, und Richard Kempf, Berlin-Dahlem, Herśłellung 
lichtechten Lithopons bzw. Zinlcsulfids, dad. gek., daB die in iiblicher Weise hergestellte 
ungegliihte Rohfarbe zuniichst m it einer geringen Menge eines 1. Thiosulfats, Poly- 
thionats, Sulfits, Hydrosulfits o. dgl. u. einer geringen Menge eines Ammoniumsalz.es 
oder m it einer der genannten beiden Stoffarten u. hierauf m it schwefelhaltigen bas. 
Stoffen, die unter Abspaltung von Schwefelionen leicht dissoziieren oder Schwefel 
in lockerer Bindung enthalten, wie z. B. Metallsulfiden, -hydrosulfiden, -oxysulfiden 
-polysulfiden o. dgl., bei gewóhnlicher oder erhóhter Temp. entweder trocken, oder 
naB behandelt u. dann so weit ausgewaschen werden, daB weder der Farbkorper, noch 
das Wasehwasser gegen Phenolphthalein alkal. reagiert, worauf die M. in iiblicher 
Weise getrocknet, unter LuftabschluB gegliiht u. abgeschreckt wird. — Die Zusatz- 
stoffe kónnen auch den zur Ausfallung der Rohfarbe dienenden Lsgg. beigefiigt werden. 
(D. R. P. 462 372 KI. 22f vom 26/8. 1924, ausg. 10/7. 1928.) KÓh lin g .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
C. R. Park, C. M. Carson und L. B. Sebrell, Der Einflufi von Hitze au f Roh- 

hautschuk. 24-std. Erhitzung in Dampf oder trockener Atmosphare bei 158° plastiziert 
den Kautschuk etwa gleich stark  wie 4—5-maliges Durchlaufen durch sehr eng gestellte 
Walzen; die dabei beobachtete Zunahme des Aeetonextraktes u. der Saurezahl werden 
auf Abbau des Kautschuks sowie Hydrolyse der Fettsiiureester in  den EiweiBsubstanzen
— zu Aminosauren — zuriickgefiihrt. Mit H itze vorbehandelter K autschuk vulkanisiert 
schneller in Mischung ohne Accelerator sowie m it Mercaptobenzthiazol, wahrend bei 
Anwendung von „H exa“, Athylidenanilin, bzw. Diphenylguanidin ais Beschleuniger 
eine Verschlechterung der physikal. Eigg. festzustellen war. Die Zugdehnungskurven 
von Vulkanisaten m it vorerhitztem Rohkautschuk verlaufen gegen die Dehnungs- 
achse starker konvex. Die Vulkanisate zeigten aber stets ebenso gute oder bessere 
Alterung ais die m it unerhitztem Rohkautschuk hergestellten Mischungen, z. B. waren 
die m it Diphenylguanidin hergestellten Vulkanisate nach 1  Ja h r  ebenso gut wie die 
von unerhitztem gealtertem Kautschuk, wahrend sie in ungealtertem Zustande erheblich 
sehlechter waren. Eine Fraktionierung des im Autoklaven erhaltenen W asserextraktes 
von m it Aceton vorextrahiertem Kautschuk wurde versucht. — Ais Beschleuniger
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-wurden einfache Aminosauren u. Kohlehydrate untersucht. In  reinen Gummischwefel- 
mischungen wirken am besten beschleunigend Substanzen m it stark  basischen Gruppen 
ohne Saureradikal. Beschleunigermischungen, besonders solche m it Mercaptobenz- 
t.hiazol werden aktiviert durch einfachc Aminę (Glycin), Stickstoffbasen u. Alkaloide. 
Vff. nehmen an, daB alle drei Arten von Verbb. im  erhitzten Rohkautschuk vorhanden 
u. die Ursache yon dessen besonderem Verh. sind. (Ind. engin. Chem. 20. 478 bis 
483.) Scholz.

— , Die Herstellung von Schwammgummi. (Fortsetzung von C. 1928. II. 399.) 
(India Rubber Journ. 75. 903—04.) Scholz.

Andre Bloc, Die aHuellen TJntersuchungen in  der Kautschuktechnik. Eine Zu- 
sammenfassung uber Beschleuniger u. Antioxydationsm ittel. (Science et Ind. 12. 
Nr. 174. 47—49.) W il k e .

W. E. Sanderson, Das Farben kalt hergerichtełen Kautschuks. Angaben iiber die 
Venvendung der verschiedcnen Farbstoffe. (Journ. Soc. Dyers Colourists 44. 137 
bis 140.) Su v e r n .

Ralph H. Mc Kee und Harlan A. Depew, Naliirliche Alterung von Gummi- 
mischungen. Vff. untersuchten 9 meist m it Hexamethylentetramin ais Beschleuniger 
hergestellte Mischungen auf naturliche Alterung bei der Lagerung im Freien (licht- 
geschiitzt), im Laboratorium, im trocknen Luftstrom  u. im feuchten Luftstrom. Auf 
Basis der ZerreiBfestigkeit ergaben sich folgende Resultate: 1. Trockene Aufbewahrung 
ergibt eine ,,steifere“ Zugdeknungskurve. Obervulkanisierter Gummi verdirbt u. 
osydiert sich schneller in  trockener Luft, unteryulkanisierter Gummi yerdirbt schneller 
in feuehter Luft, oxydiert aber ebenso schnell in  feuchter wie in trockener Luft. Dieses 
Ergebnis lehrt, daB 0,-Aufnahme nicht allein die Alterung erklart. 1%  Gewichts- 
zunalime in trockener Atm. bedeutet B0°/o Elastizitatsabnahme, so entspricht einer 
Gew.-Zunahme yon 5,88% eine Abnahme der Flachę unter der Zugdehnungskurve 
von 93% ! — 2. ZnO u. Paraffin schiitzen auch gedehnten (um 200%) Gummi vor der 
Sonnenlichtwrkg. — 3. Unvulkanisierte Mischungen yulkanisieren nach 6-jiihriger 
Lagerung langsamcr. Zugabe von 100% der angewandten „H cxa“-Menge fiilirte wieder 
zu Yulkanisaten wie vor der Alterung. — Bzgl. des reichhaltigen Materials sei auf das 
Original yerwiesen. (Ind. engin. Chem. 20. 484—91.) Scholz.

W illy Hacker, Das Bleichen, Farben und Beizen des Horns. Eine Reihe yon 
Arbeitsvorschriftcu. (Kunststoffe 18. 105—06.) Suv erx .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
O. Girol, Bemerkung iiber die Aufsiclit der Arbeit in  den Zuckerrohrmuhlen nach 

dem graphischen Verfahren. Vf. erórtert die Anwcndung dieses vor einigen Jahren 
Tom Vf. im Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist. veróffentlichten Verf., das sich auf 
die Vergleichung der Grade Brix der Saft-c wahrend der verschiedenen Stufen der 
Extraktion griindet. (Buli, Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 45. 391—95.) R u h l e .

‘ B., Verwendung von A lum inium  in  ZucJcerfabriken. Erórterung von 4 Verss. in 
einer Rohzucker- u. einer Riibenkrautfabrik u. in einer Zuckerraffinerie. Es zeigte 
sich, daB die chem. Abnutzung erheblich war, wenn das Al m it gekalkten, alkal. Saften 
in  Beruhrung war, daB dagegen neutrale Fil. zum Teil fast gar keine Veranderungen 
herbeigefiihrt haben. (Ztrbl. Zuckerind. 36. 767— 68.) R u h l e .

E. Gutwirt, Zum  Artikel-. „StreiflicJiter durch die Bubenzuckerfabrikaiion“. Die 
abfalJige K ritik  J asicÓlskis  (C. 1928- I. 2214) uber die yom Vf. empfohlene Yer- 
arbeitung der Rubenschwanze mittels des Sci-lMlDTschen Hammers ,,Ajax“ u. iiber 
die Diffuseursiebeinlage wird ais nicht berechtigt zuriickgewiesen. (Ztschr. Zuckerind. 
ćeehosloyak. Rep. 52. 363— 64.) R u h l e .

Harold E. Box, Einige Parasiten von Diatraea saccharalis. Einer der Hauptfeinde 
des Zuckerrohranbaus ist der Saugwurm D iatraea saccharalis. E r hat Feinde in ge- 
wissen Parasiten, die ihre Eier in  seine Larven u. Eier ablegen. Bei Verss., die die Ein- 
fiihrung solcher Parasiten nach T ucum an , wo sie bisher n icht bekannt waren, zum 
Ziele hatten, wurde festgestellt, daB gewisse Diatraeaparasiten bereits dort heim. 
waren. Wahrscheinlich handelt es sich um Trichogramma minutum Riley u. Propha- 
nurus aleeto Crawf., die auch sonst in Amerika yerbreitet sind. (Sugar 30. 285 
bis 286.) W illsta ed t .

Rudolf Freund, Stdrkere Avslavgung au f der Diffusionsbailerie. Soli dadurch 
die W irtschaftlichkeit nicht gefiihrdet werden, so muB zu den von GU TW IRT (C. 1928.
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I. 2467) u. anderen empfohlenen MaBnahmen noch eine vollkommenere chem. Botriobs- 
nachschau treten. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Rep. 52 . 362—63.) R u h l e .

Ernst Thielepape und Paul Meier, Untersuchungen zur richtigen Handhabung 
der Dunnsajtscliwejelei. (Schwefelei, I. Mitt.) Vff. teilen Ergebnisso von Untcrss. 
aus der Betriebszeit 1927 mit, die zwingendc Schlusse auf die Diinnsaftschwefelei 
zulassen u. die kurz gekennzeichneten Anschauungen iiber die vorteilhafteste Aus- 
fiihrung der Diinnsaftschwefelei zum Teil bestatigen u. ergiinzen. (Ztschr. Ver. Dtsch. 
Zuckerind. 1928. 233—41.) R u h l e .

J. Zamaron, Untersuchung uber das Klaren von Bohzucker durcli Decken mil 
Wasser und Dampf in  Zentrifugen zur Gewinnung weipen Zuckers. Betriebstcchn. 
Erórterung, insbesondere uber die dabei eintretendcn Verluste an Krystallzucker. 
(Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 45. 505—08.) R u h l e .

Fr. Nosek, E in  Beitrag zur Technik des Kochens. Betriebstechn, Erórterung 
des Kochens der Fiillmassen vom wiirmetechn. Standpunktc aus (vgl. die Betrachtung 
des Kochens vom krystallograph. Standpunkte aus C. 1 9 2 8 . II. 501). (Ztschr. 
Zuckerind. ćechoslovak. Rep. 5 2 . 449—55.) R u h l e .

M. F. Staudinger, Das Eindampfen unter Druck. Verschiedcne Apparate zum 
Eindampfen von Zuckerlsgg. unter Druck werden beschricbcn. Vf. setzt sich aueh 
mit den Bedenken auseinander, die von manchen Seiten gegen die Anwendung solcher 
Apparate erhoben worden sind. (Sugar 30. 291—92.) W il l s t a e d t .

P. Honig und W. F. Alewyn, Uber die Zentrifugierung von Sdften. M. van de 
Kreke, Analytisćher Teil. Verss. m it der „De Laval“ -Zentrifuge, nach denen in den 
zu Yerdampfenden oder zu verkochenden Prodd. (Diinnsaft, Dicksaft u. Sirupen) 
riele dureh Zentrifugieren entfernbare Stoffe vorkommen, nach dereń Beseitigung 
die Verarbeitbarkeit verbessert wird. Der so erhaltene Zucker falit glunzender, rcgel- 
maBiger u. heller aus. Die Zuckerausbeute wird ebenfaUs verbessert. (Arch. Suikerind. 
Nederl.-Indie 1928. 333—75. Soerabaja, Proefstation v. d. Java-Suikerindustrie.) Gd.

William E. Cross, Die Verwendung der Melasse. Die H erst. von Trockendunger, 
Jlilchsaure u. Calciumlactat aus Melasse, sowie ihre Verwendung in der Hefefabrikation 
werden beschrieben. (Sugar 30 . 287—90. Tucum&n, Landwirtschaftl. Versuchs- 
station.) W illst a e d t .

H. Colin und A. Chaudun, Die Besonderheiten der Inversion des Zuckers dureh 
die Sauren. Vff. erórtern an Hand des Schrifttums u. eigener Verss. die Abweichungen 
von dem WlL HELM Yschen Gesetze, die in den letzten Jahren bei der Zuckcrinversion 
erkannt worden sind. (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 45 . 400—06.) R u h l e .

Haupt, Studien iiber Sldrkesirup und seine Verwe?idung. Bericht iiber Kost- 
proben dureh 11 weibliche u. 5 mannliche Personen, wonach 70% der Personen die m it 
15% Starkesirupzusatz unter Aussparung von Zucker hergestellten Marmeladen ais 
die wohlschmeckendsten empfanden, bei Pflaumenkonfituren die m it 10%, bei Aj>ri- 
kosen m it 5— 10% Starkesirup. Die Konsistenz der Marmelade wird nach Verf. dureh 
den Zusatz gleichmafiiger, u. die Streichfahigkeit erhóht. E in Zusatz von mehr ais 
25% Starkesirup setzt dagegen aueh nach den vorliegenden Verss. die Qualitiit er- 
heblich herab. Analysenergebnisse einer Anzahl ausliind. Marmeladen m it Starke- 
sirupgeh. (Konserven-Ind. 15 . 227— 29. 246—48. 282—85. 316—20.) GROSZFELD.

Em ile Saillard, Die Koeffizienten der Intersion nach Clerget le i lnversion mit 
Diastase. Der Punkt der leichten Filtration und die Wasserstoffionenkonzentration. 
Bildung reduzierender Zucker. Die Inversionskoeffizienten sind viel kleiner bei Ver- 
wendung von Diastase zur Inversion ais von HC1, da die HC1 die Linksdrehung des 
Inrertzuckers vermehrt. Die Mengen S 02 u. Essigsaure, die bei der Unters. von Riiben 
leichte F iltration ermógliehen, stehen im Verhaltnisse der Aquivalentgcwichtc beider 
Sauren (0,24 g C2H d0 2 u. 0,127 g SO,). Der P unkt leichter F iltration (Śaft angesauert 
mit Essigsaure) entspricht pn — 4,05. Bei diesem Sauregrade u. bei gewóhnlicher 
Temp. bilden sich innerhalb 1 Stde. nur Spuren oder kein Invertzucker. Bei der Best. 
des Zuckers in der Rube polarisiert u. filtriert man unm ittelbar nach Zusatz der S 02 
u. Neutralisation m it CaCO;s (Invertaseverf.). Gefahr der Inversion der Saccharose 
wahrend der Analyse ist nieht yorhanden. (Chim. e t Ind. 1 9 . 599—601.) R u h l e .

V. Netuka und A. Dolinek, Ermitllung des Aschengehaltes der llohzucker mittels 
Konduktometera nach Dr. Sandera. Mitteilung der Erfahrungen, die Vff. bei der 
Herst. von Sandzucker m it diesem App. gemacht haben; sie bestatigen u. erganzen 
die bereits von anderer Seite m it diesem App. gemachten gutc-n Erfahrungen. (Ztschr. 
Zuckerind. Cechosloyak. Rep. 5 2 . 461—63.) RiiHLE.
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XV. Garungsgewerbe.
E. Huber, Die mongolischen Deslillierapparale. Vf. beschreibt zwei bei den 

Mongolen zur Herst. von KumyfS bzw. Karakumyfl, eines aus Stutenmilch durch 
Hefepilzgarung gewonnenen alkoh. Getrankes, iibliche Destillierapparate. (Chem. 
A pparatur 15 . 145—47.) M e i n h a r d .

Ludwig Rosę, Die Alkohol- und Rumfabrikation in  Costa Rica. Zusammen- 
fassende Darst. Ais Rohstoff kommt allein das Zuckerrohr in Betracht, das allgemein 
in  Zuckerrohrmuhlen zerkleinert u. ausgepreBt wird. Der Saft m it 8—10% Zucker 
wird in  offenen Kesseln eingedampft, abgeschaumt u., wenn dio erforderliche Konz. 
erreicht ist, in kon. Holzformen gegossen, in  denen er erstarrt. Das Erzeugnis ist 
die Dulce oder Panela. Es ist im Lande ein unentbehrliches Nahrungsmittel. Der 
dazu nicht gebrauchte Anteil wird in  der von der Kegierung betriebenen Monopol- 
fabrik auf A. verarbeitet, ebenso wie die Melasse (Miel), die in  zwei gróBeren Zucker- 
fabriken des Landes anfallt. (Ztschr. Spiritusind. 51 . 194—95.) R u h l e .

Aubouy, Die Weine von Le Gard und L ’ArdŁche (Ernie 1927). Analysenergebnisse 
von 33 Proben. (Ann. Falsifications 21 . 272—81. Nimes, Lab. municipal.) Gd.

Hugues, Die Weine von m it dem bekreuzten Traubenwickler befallenen Reben. 
Gegeniiber E a b r E  u. B r e m o n d  (Ann. Falsifications 20 [1927]. 524) bem erkt Vf., daB 
diese m it Reben, die zugleich m it dem bekreuzten Traubenwickler (Eudemis botrana 
Schiffin, Sauerwurm [Ref.]) u. m it Schimmelpilzen befallen waren, gearbeitet haben, 
wahrend Vf. m it Reben, die n u r  m it dem Traubenwickler befallen waren, gearbeitet 
hat. Hieraus allein schon sind die Unterschiede in den beidcrseitigen Ergebnissen 
erklarlich. AuBcrdem hat Vf. nicht behauptet, daB m it dem Traubenwickler befallene 
Reben i m m e r  Wein m it selir hohem Gehalte an A. gaben. (Ann. Falsifications 21. 
19—20.) R u h l e .

M. Riidiger und E. Mayr, Die Weinschonung. Die Ausfallung der Gelatine- 
gerbstoffyerb. ist eine sekundare Erscheinung. MaBgebend fiir den Scliónungsverlauf 
sind Ladungssinn u. LadungsgróBe der beiden Komponenten u. der EinfluB der 
Elektrolytionen auf die in  den Grenzflaclien der Teilchen wirksamen Ladungen, 
abhangig von der Oberflaehenentw. der Teilchen. Ausschlaggebende Faktoren sind 
daher Dispersitatsverhaltnisse der Triibung u. der Gelatineteilchen. (Ztschr. angew. 
Chem. 4 1 . 809— 12. Hohenhcim, W iirtt. Landesanst. f. landwirtsch. Gewerbe.) Gd.

Philippe Malvezin, Das Verhciltnis Zucker/Alkohol und die Konservierung der 
siifien Weine. Vf. erórtert die Bedeutung dicses Verhaltnisses fiir weiBe, noch Zucker 
enthaltende Weine. Danach ist es unmóglich, einen solchen Wein auch bei maBiger 
Zugabe von S 02 ohne Giirung zu erhalten, wenn das Yerhaltnis Zucker/Alkohol iiber 4 
steigt. (Buli. Assoc. Chimistes Sucr. Dist. 4 5 . 396— 99.) R u h l e .

Fonzes-Diacon, Salicylsaure und Natriumbenzoat zur Haltbarmachung von Wein- 
proben. Besprechung der Storungen bei der Best. der fliichtigen Sauren in derartigen 
Proben nach den yerschiedenen in Frankreich gebrauchlichen Untersuchungsmethoden. 
(Ann. Falsifications 2 1 . 266—72.) G r o s z f e l d .

Curt Lucków, Uber die Essigbereitung um das Jahr 1800. Auszug aus einer im 
Jahre 1803 in F rankfurt (wohl am Main) erschienenen Ideinen Broschiire, die einen 
tiefen Einblick in die Verhiiltnisse der damaligen Essigindustrie tun  liiBt. (Dtscli. 
Essigind. 3 2 . 227—30.) R u h l e .

Assen KantardjieJf, Eine Abdnderung des Mikroverfahrens von Lindner fiir 
Gdrungsversuche. Um auch Garungen ohne Gasentw. zu erkennen, empfiehlt Vf. an 
Stelle von Zusatz von CaC03 zur Fl., woraus sich durch gebildete Saure C02 entwickelt, 
nach H e n n e b e r g  Zusatz von Lakmus, wodurch auch gleichzeitige Bldg. von Same 
u. Gas erkannt werden kann. (Lait 8 . 590—92. Sofia, Univ.) G r o s z f e d .

XVI. Nahrungsm ittel; GenuBmittel; Futterm ittel.
A. Walter, Die Kaltetechnik in  der Nahrungsmittelindustrie. B e sc lire ib u n g  

moderner Anlagen an H and einer Zeichnung u. von Abb. (Ztschr. angew. Chem. 41. 
797—801. Bcrlin-Tegel.) G r o s z f e l d .

M. P. Neumann, Neues aus der Technik der Mehl- und Broterzeugung. Kurze 
Besprechung der neueren Fortscliritte, im  besonderen Schalung des Getreides, so die 
NaBschalung, Biickereieinriehtungen, Arbeiten iiber Backfahigkeit, den inneren Zu
stand des Kornes, Verwendung von Mahlzubereitungen, Zusatze von Phosphaten
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u. Sulfaten, Behandlung des Mehles m it 0 2 abgebenden Gasen, Bleiekung des Mehles, 
Befiinvortung des Roggens ais Brotkorn neben der voUen W ertung des Weizens, des 
Schwarz- u. Vollkornbrotes, Beeinflussung der Teiggarung durch Sauerteig-Rein-
zuchtkulturen. (Ztschr. angew. Chem. 41. 792—94. Berlin, Vers.- u. Forschungsanst. 
fur Getreideyerarbeitung.) Gr o szfeld .

Mohs, Melilbehandlung. Besprechung der neueren Verff. zur Mehlveredelung 
durch Verbesserung der Backfiihigkeit, Bleichung u. Brauchbarmachung einheim. 
Getreidesorten zur Brotbereitung. (Ztschr. ges. Getreidewesen 15. 117—25. Berlin, 
Institu t fiir Miillerei.) Gr o szfeld .

Kurt Seidel, Die Beslimmung des Mischungsverhdltnisses von Boggen- und Weizen- 
mehl. Zur Erzielung yerwertbarer Ergebnisse geniigen weder die Auszahlyerff. noeh 
die Q,uellungs- u. Sedimentierverff. fiir sich, sondern nur die mkr. u. die iiblicke chem. 
Unters. in Verb. miteinander. Fiir die Praxis brauchbar sind die Sedimentierungen 
mit 7,5%ig. Choralliydrat, 5%ig. Formaldehyd, 30°/„ig. A. u. 0,05-n. NaOH +  0,05-n. 
HCl. Stets sind eine Methode fiir Starkę u. eine fiir EiweiB nebeneinander auszufuhren. 
Die H altbarkeit des Schaumes ist ein gutes Merkmal fiir Zusatz von Nachmehl, wovon 
bis 8%  die Bestandigkeit erhohen, gróBere Mengen sie erniedrigen. (Ztschr. ges. Ge
treidewesen 15. 125—35. Berlin, Inst. f. Getreidelagerung.) Gr o szfeld .

— , Vber das Weickwerden eingelegter Gurken. Von den yersehiedenen Umstiinden, 
die hierauf einwirken, sind die Witterungseinww. wiihrend des W achstums der Gurken 
von wesentlichster Bedeutung. Fiir die Gurkenkonservierung hinsiehtlich H altbar
keit, Schonheit des Aussehens u. Festigkeit der Gurken h a t sich das Abaeterin E x tra  
(Gesellschaft fiir Sterilisation, Berlin W.) sehr gut bewahrt. (Dtsch. Essigind. 32. 
230-—31.) R u h l e .

— , Die Mineralwasser- und Fruchtsaftindustrie. Beschreibung der techn. Anlagen 
zur Herst. von Mineralwasser u. Fruchtsdften der I d r i s  L t d . ,  Camden Town, 
London. (Ind. Chemist chem. Manufacturer 4. 279—83. 294.) Sie b e r t .

Erich Walter, Die Herstellung von Fruchtsdften und Fruchlsirupen. Zusammen- 
fassende Erórterung. (Ztschr. ges. Minerał wasser-Kohlensiiure-Ind. 34. 239—41.) R h le .

Eduard Jacobsen, Neuzeitliche M ittel zur Konservierung von Fruchtsdften. Sehil- 
derung der neuzeitliclien Ausfiihrung der Sterilisation, der Pasteurisation, der Kon- 
servierung m it chem. Mittehi u. yor allem der Ent.kcimung mittels Entkeimungsfilter. 
Die Wrkg. der Entkeimungsfilterscliichten beruht auf der auBerordentłichen Feinheit 
ilirer Poren, die noeh kleiner sind ais die Bakterien. (Ztschr. ges. Mineralwasser- 
Kohlensiiure-Ind. 34. 227—28. Berlin.) B lo c h .

H. R. Jensen, Kakaotannin w id seine Beslimmung. Der wss. Auszug von 
Kakaokernen gibt alle Rkk. eines typ. Phlobatannin(Catechutannin). Zur Best. wurden 
25 g n. vollgerósteter nicht alkalisierter feingemahlener Kakaokerne m it 460 ccm W. 
gemischt m it etwa 37 ccm 0,1-n. NaOH (ph des Gemisclies etwas unter 7) 30 Min. 
im Wasserbade ausgezogen. 60 ccm des F iltrates ( = 2 , 5 g  Kakaokern) wurden m it 
150 ccm gesatt. Cinchoninlsg. ausgefallt u. die Fallung nach 18 Stdn. filtriert u. ge- 
wogen. Ergebnisse fiir 11 Proben 5,2—6,5% , M ittel 5,9% Tannin. entsprechend 
13,8% in der fettfreien Trockenmasse; Kakaoschalen enthielten dagegen nur 8,76% 
Tannin, N-Geh. der Fallungen im Mittel 4,49%, fast wie bei Hopfen- u. Teetannin 
(4,3%)- Da der Cinchonin-Nd. 1. in A. u. durch Alkali u. Chlf. zerlegt wird, kann das 
Tannin leicht in das Pb-Salz iibergefiihrt u. acetyliert werden. (Analyst 53. 365>—68.) Gd.

J. Froidevaux, Das Koclien der Nahrungsmittel unter Druck. Vergleichende 
Verss. m it Fleisch, nach denen bei Kochen unter Druck, wodurch besonders die Koeh- 
zeit abgekiirzt u. am Brennstoff gespart wird, gegeniiber dem iiblichen Kochen die 
Menge Aminosaure u. NH3 erhóht wird. Die erhaltene Fleischbriihe war jedoch niilir- 
stoffarmer u. das Kochfleisch besser ais sonst. (Ann. Falsifications 21. 252—57. Paris, 
Lab. Municipal.) Gr o szfeld .

Alb.-J.-J. Vandevelde, Die Wirkung der Halogene au f die Milch und dereń 
Bestandteile. (Lait 8 . 495—500. — C. 1928. II. 404.) Gro szfeld .

M. Pellet, Beitrag zur Untersuchung der sterilisierten Milch. Sehr ausfuhrliche 
u. eingehende Studie iiber die Technik der Milchsterilisierung, im besonderen die 
bei der Sterilisierung zu beachtenden Milchbestandteile, die einzelnen natiirlichen 
Einfltisse auf die Milch beim Aufbewahren, die einzelnen Verff. u. Mittel der Kon- 
seryierung, EinfluB der letzteren auf die Milchbestandteile u. dereń Anderungen, be- 
yorzugte Sterilisationsverff., Verss. iiber den Yerlauf einiger Sterilisierungsyerft.
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Hinweis auf die groBe Bedeutung der Milchkonseryierung fur die heutige Milchwirt- 
schaftu . Milehkonservierung. (Lait 8 .13— 20.108— 17. 310—18. 501—08. 584—90.) Gd .

George Monroe Bateman und Paul Francis Sharp, Eine Untersuchung iiber 
die scheinbare Viscositdt von Milch unter dem Einflusse einiger pliysikalischer Faktoren. 
Der Viscositatskoeffizient n  yon Vollmilch, kondensierter u. gewóhnlicher Mager- 
milch ist nicht unabhangig von einer GróBe F  (shearing force), die zum Radius r u. 
Lange l der Capillare, dem Druck P  u. der Gravitationskonstanze g in folgender Be- 
ziehung steht: F  =  rg  P I21; m it zunehmendem F  wachst n  u. nahert sich bei hohen 
W erten von F  einer Konstanten. Die Rriimmung der Viscositiit/Druckkurve ist am 
gróBtcn in dem Gebiete von F, das gewohnlich zur Best. der Viscosit-at ( V) der Milch 
verwendet wird, daher eine schlechte t)bereinstimmung der Ergebnisse yerschiedener 
Untersucher. Bewegung kann die V von Milch m it Kliimpchen oder Fettkonglomeraten 
emiedrigen, n icht aber yon Magermilch oder homogenisierter Milch. Bei Magermilch 
steigt V m it dem Alter u. laBt sich auch mechan. n icht riickgangig machen. Homo- 
genisierung erhoht deutlich V  bei Vollmilch, andert V aber nicht bei Magermilch. 
Die Pasteurisierung letzterer bei 62° fiir 30 Min. bewirkt eine geringe Abnahme von V 
bei 25°. Gefrorene Magermilch zeigt nach einem Tage Abnahme yon V, nach mehreren 
Tagen in gefrorenem Zustande aber wieder Anniiherung an den urspriinglichen Wert. 
Wiederholtes Gefrieren u. Auftauen wirkte wie Aufbewahrung in gefrorenem Zustande. 
Bei Verdiinnung von Magermilch m it W. zeigte sich daB V nicht in geradliniger Be- 
ziehung zum Geh. an Trockenmasse steht (leicht gebogene I£urve). V zeigt daher 
nicht notwendigerweise den genauen Geh. an Trockenmasse an, auBer yielleicht fur 
bestimmte Gruppen von Probcn. (Journ. agricult. Res. 36. 647—74. Cornell UDiv. 
New York, S tate College of Agricultur.) GROSZFELD.

M. Seelemann, Fortschritte au f dem, Gebiete der Milchhygiene. Besprechung 
der Fortschritte im Verkehr m it Vorzugsmilch, Kontrolle derselben, der Notwendigkeit 
einer Sanierung der beim. Yiehbestande, Befreiung derselben yon Euterkrankheiten. 
Vorteile der Dauerpasteurisierung. (Ztschr. angew. Chem. 41. 794—97. Kiel, PreuB. 
Vers.- u. Forsch.-Anst. f. Milchwirtscliaft.) G r o s z f e l d .

Marc Fouassier, Die Gegenwart peptonisierender und hitzebestandiger Keime in 
der Milch. Vf. ha t aufler Milchsaurebakterien (M) verschiedene andere, so B. subtihs 
(S ), Tyrotrix tenuis (T) u. Oldium lactis (O) isoliert, yon denen T, weniger O, gegen 
H „0, stark  katalyt. wirken. Die rasche Zers. von H „02 zeigt sich auch darin, daB 
m it demselben konseryierte pasteurisierte Milch bei Impfung m it genannten Bakterien 
rasch wieder Siiure bildet, besonders bei Miscliimpfung mit>S' +  M  oder T  +  M . Bldg. 
mehrfacher Mengen, wahrend die Siiurebldg. bei M  allein stark  gehemmt is t u. bei S  oder 
T  allein ausbleibt. Verss. iiber die Ausnutzung der peptonisierenden Fahigkeit von S 
zu einer A rt Vorverdauung von F u tte r unter Fiitterung von Mausen m it entsprechend 
yorbehandelten gewalzten Haferkomern fuhrten zu bedeutend erhohten Gewichts- 
zunahmen gegeniiber den Kontrollyerss. (Lait 8 . 563—74. Paris, Inst. Pasteur.) Gd.

Constantin Gorini, Einflufi des saprophytischcn und parasitischen Lebens auf 
die acidoproteolytische Fdliigkeit bei den pathogenen Bakterien. Einige Bakterienarten 
entwickeln sich physiolog. lieterogen u. bilden Stśimme, die sich in der Milch yerschieden 
yerhalten. Diese Verschiedenheit besteht nicht in  der Fahigkeit oder Unfahigkeit 
die Milch zum Gerinnen zu bringen, sondern in  einem yerschiedenen Koagulations- 
mechanismus, indem die einen (die einfachen) m ittels saccharolyt. Fermente Saure 
bilden u. einen festen Quark ohne Digestion erzeugen; die andern dagegen erzeugen 
nur wenig Siiure u. koagulieren mittels eines Chymosins unter Bldg. eines flockigen, 
der Digestion unterworfenen Quarkes. Erst-ere treten  leicht in Wrkg., letztere unter 
gewissen Schwierigkeiten, da sie besondere Anforderungen an Beschaffenheit u. Sterili- 
sation der Milch, genugend lange Inkubationsdauer u. Ggw. stimulierender Stoffe 
stellen. (Lait 8 . . 465—74. Mailand, Inst. superieur d'Agriculture.) G r o s z f e l d .

W. van Dam, Technische Versuche iiber den Einflu/3 der Butterungstemperatur 
au f den Fettgehalt der Buttermilch bei der Bereitung von Butter aus tiefgekuliltem Ralim. 
(Lait 8 . 574—83. — C. 1928. I. 1816.) G r o s z f e l d .

W. Dorner, Die Silofutterkonsermerung und die Kasę- und Buttererzeugung in 
der Schweiz. Besprechung der Blahungserscheinungen, insbesondere bei Kiise an Hand 
von Liehtbildern. Das SiiBgrunfutter entha.lt eine groBe Anzahl Buttersaurebazillen, 
die die Kiiseblahungen yerursachen. Da noch kein Mittel zur Verhinderung der Er- 
scheinung bekannt ist, darf bei Verwendung der Milch zu Emmentaler-, G ru y e re -Spaleń 
u. ahnliche Kasesorten, die wahrend der Herst. Jboch erhitzt werden, weder saures



1928. II. H XVI. N a h r u n g s m it t e l ; G e n u s z m it t e ł  u s w . 949

noch siiBes Silofutter verfiittert werden. Das gleiohe gilt fiir elektr. Ensilage sowio 
Ensilage von Sonnenblumen u. Topinambur, auch solche m it Mais, obwohl in  gewissen 
Fallen gute Ergebnisse liefernd, is t n icht empfchlenswert. (Lait 8V 379—86. 483—95. 
Liebefeld-Bern, etablissement fćdśral d’industrie laitiere e t de bactćriol.) G r o s z f e l d .

S. Paraschtschuk, Die Wege des Eindringens von Scliimmelpilzen in  die Butter. 
Gefunden wurde, daB besonders von den Bastmatten, die auf 1 g 1000— 21 000 ver- 
mehrungsfahige Pilzzellen (besonders Mucorarten, dann auch Oidium lactis u. Monilia 
alba) enthielten, Keime in  die B utter iibergehen konnen. In  den Kuhlkammern fiir 
Butter waren Penicilliumformen yorherrschend. Im  Ladcraum des Schiffes sind 
Schimmelsporen stets vorhanden, gcfahrlich aber erst dann, wenn die W andę befallcn 
werden, Gegenmittel richtige Ventilation; ithnlich in den isotherm. Waggons. Gegen 
S alz ist Oidium lactis am empfindlichsten, Heminung bereits bei 10%, am unempfind- 
lichsten Penicillium u. Chladosporum herbarum nigritans. Aus dem Auslande stammende 
FaBdauben waren yielfach durch Mycel infiziert, alte, im Hafen olme Schutz ge- 
lagerte Dauben, oft weniger, was sich durch Austrocknen erkliirt. (Milchwirtschaftl. 
Ztrbl. 57. 181—83. 197—201. Leningrad, Milchwirtschaftl. Untersuchungslab.) Gd.

A. Beythien und H. Hempel, Ober die Tatigkeit des Cliemischen Unter suchungs- 
amtes der Stadt Dresden im  Jalire 1927. Bericht iiber die Ergebnisse der zur Unters. 
gelangten Fleisch-, Wurst-, Milch- u. Molkerei-, Kiise-, Butter-, Margarine-, Fett- 
u. Ólprodd. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 309— 12. Dresden.) L. J o s e p h y .

A. Róttinger und K. Woidich, Eine Halbmikromethode zur Bestimmung des 
Klebergehalles in  Mehlen. Beschrcibung einer Vorr., die die Klebenvaschung m it nur
1 kg Mehl ebenso genau wie nach dem Makroverf. ermoglicht. Herstellerin des A pp.: 
Miihlenchemie, G . m. b. H., F rankfurt a. M., Lindenstr. 27. Zur Umrechnung von 
Trockenkleber auf NaBkleber wurde der mittlere Faktor 2,95 gefunden. (Ztsclu-. ges. 
Getreiewesen 1 5 . 140—43. Wien, Lebensmittelversuchsanstalt der Industrie des 
Handels u. der Gewerbe.) G r o s z f e l d .

Stan. Reynaert, Bestimmung der Trockensubstanz und des Starkegehaltes in  
Kartoffeln durch Bestimmung des spezijischen Genńchts. Vf. beschreibt drei Methoden:
I. Best. des spezif. Gewichts mittels einer Salzlsg.; 2. Best. des Vol, einer Kartoffel-
menge, deren Gewicht bekannt ist; 3. hydrostat. Wage. Aus einer Tabelle nach 
M a e r c k e r  liiBt sich fiir jedes spezif. Gewicht der entsprechende % -Geh. Trocken
substanz u. Starkę entnehmen. (Natuurwetenschappelijk Tijdschr. 1 0 . 117—24. 
Leuven.) K. W o l f .

William Bennett Adam, Bestimmung der fiirbenden Bestandteile der Kakao- 
bohne. Die fiirbenden Stoffe sind Umsetzungsprodd. von dem urspriinglich vorhandenen 
Catechin u. Tannin. Ersteres ist in  fermentierten Bohnen nicht mehr vorhanden, 
letzteres um etwa 1,90% vermindert.. Zur Best. des Catechins wird die Probe 2 Tage 
lang sorgfiiltig m it PAe. im Soxhletapp. entfettet, dann 5 Tage m it Chlf. zur Ent- 
fernung der Xanthinbasen ausgezogen. Hierauf geht nach etwa 12-tagiger Extraktion  
m it A. das Catechin in Lsg. Best. desselben colorimetr. nach M itc h e ll-G la S S 'X 'O N E  
(vgl. C. 1925. I. 2458). Gefunden 0,62—0,80%. (Analyst 53- 369—72. Bristol, 
J .  S. F r y  & Sons Ltd.) G r o s z f e l d .

A. Heiduschka und F. Muth, Ober Nicotin im  Tabak. I I . (I. vgl. C. 1927-
II. 884.) Es wurden 16 verschiedene Zigarettensorten unter gleichen physikal. Be-
dingungen. untersueht. Die Unters. des Tabaka wurde m it dem Inhalt von 5 Zigaretten 
nach R a s m u s s e n  (Ztschr. analyt. Chem. 55. 92—94) u. m it 10 g Trockensubstanz 
(3 Stdn. bei 50°) nach P f y l  u . Sc hm  ITT (C. 1 9 2 7 . II . 2634) vorgenommen. Das 
letzte Verf. bietet.die Móglichkeit, in zweimal 100 ccm Destillat zwei analyt. Wertc, 
Pikrat- u. Jodeosinzahl zu bestimmen u. gegeneinander zu kontrollieren. Die Ge- 
schwindigkeit des Rauchens w urde bei den Rauchverss. genau eingestellt. —, Samt- 
liche, auch ais unschadlich bezeichnete Proben, enthielten Nicotin. — Die Behauptung, 
daB bei langsamem Rauchen Nicotin im Rauche kaum mehr nachweisbar ist, weisen 
Vff. zuruck, da bei sehr langsamem Yerrauchen das nicht verbrannte Alkaloid in 
den kiilteren Teil der Zigarette dest. u. meist zusammeń m it dem Stummelteil nicht 
beriicksichtigt wird. (Pharmaz. Zentralhalle 6 9 . 305— 07. Dresden, Sachs. Techn. 
Hochsch.) L. J o s e p h y .

A. Tapernoux und R. Desrante, Bestimmung des Fettes in  gewerblichem Casein. 
Vergleiehende Verss. durch Lsg. in  NH3, Ausschutteln m it PAe. u. nach T e i c h e r t ,  
butyrometr. mittels H 2S 0 4 u. Amylalkohol. Nach ersterem Verf. wurden hohere 
Ergebnisse erhalten. (Lait 8 . 592—94. Lyon, Ecole Vćtórinaire.) G r o s z f e l d .
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XVII. Fette; W achse; Seifen; W aschm ittel.
Stefan Józsa, Ober den E influp  der wirlcsamen Oberflache von Nickelkatalysatoren 

au f die Hydrierungsgescliwindigkeit feller Ole. Nach einer Einteilung der Ni-Kata- 
lysatoren in 3 Gruppen u. Besehreibung der Vers.-Apparatur sehildert Vf. an Hand 
eines Schaubildes seine Verss., die die VergroBerung der Rk.-Gesehwindigkeit mit 
Zunahme der Katalysatorenkonz. beweisen. Zur Best. der wirksamen Oberflache 
des K atalysators bedient er sieh des Verf. von R o d e w a l d  u . M itSC H ER U C H  (Boden- 
kunde fiir Land- u. Forstwirte, 1916, 61), das auf der Best. der W.-Aufnahme beruht. 
Beim Vergleich yon nach verschiedenen Verff. hcrgestellten K atalysatoren ergab 
sich zunachst keine einfache Beziehung zwischen ihrer W irksamkeit u. der auf 1  g 
N i bezogenen Oberflache, da ja  der Ni-Geh. kein MaB fiir das akt. N i ist. Es wurden 
daher auf gleiche Weise hergestellte K atalysatoren auf yerschiedene Trager (akt. u. 
andere Kohlen, Kieselgur, Bimsstein) niedergeschlagen, wobei festgestellt wurde, 
daB Katalysatoren, die in  dem zu hydrierenden Materiał d irekt hergestellt wurden, 
durch das Niederschlagen auf Triigern bedeutend an Wrkg. gewannen. Bei diesen 
ergab sich nun ein enger Zusammenhang zwischen Rk.-Gesehwindigkeit u. akt. Ober
flache, doch konnte keine einfache Gleiehung hierfiir aufgestellt werden. (Ztschr. 
angew. Chem. 41. 767— 71. Budapest, Techn. Hochsch.) • B e r l i t z e r .

C. Riess, Ober das Auswaschen sulfurierler Ole mit Salzlosungen. Bei der Herst. 
sulfurierter Ole wird ófters das Rk.-Gemiseh von Ol u. konz. H 2S 04 zur Entfemung 
der iiberschussigen H 2S 04 m it einer Salzlsg. (NaCl oder N a2S 0 4) gewaschen. Dabei 
findet zwischen Salzlsg. u. sulfuriertem F e tt  eine Umsetzung sta tt, es bilden sich 
Natronseifen u. die aquivalente Menge Saure geht in Lsg. Vf. weist nach, daB diese 
Umsetzung bei mehrmaligem Ausschiitteln m it Salzlsg. quantitativ  verlauft. Eine 
Probe sulfurierter u. m it NaCl-Lsg. gewaschener Olsiiure wurde durch Losen in A. 
von beigemengtem NaCl befreit u. nach Abdestillieren des A. ein Aschengeh. von 11,73% 
erm ittelt. U nter der Annahme, daB das freie H-Atom in der 0 S 0 3H-Gruppe der Oxy- 
fettsaure-Schwefelsaureester durch Na ersetzt ist, wurde aus der organ, gebundenen 
■H2S 04 der Aschengeh. zu 11,70% berechnet. Der sulfurierte Anteil der m it NaCl-Lsg. 
ausgewaschenen sulfurierten Olsiiure ergab eine einer einbas. Saure vom Mol.-Gew. 372 
(Stcarinsaure 380) entsprechende SZ., es muB sich also beim Ausschiitteln m it NaCl- 
Lsg. das Na-Salz der Sulfostearinsaure gebildet haben. In  einem anderen Fali wurden 
die vereinigten NaCl-Lsgg. vom Waschen der sulfurierten Olsiiure m it NaOH titriert 
u. die H 2S 04 darin gravimetr. bestimmt. AuBerdem wurde in der sulfurierten ge- 
waschenen Olsiiure Na, Cl u. S 04 bestimmt. Der tlberschuB an freier Saure gegeniiber 
der grayimetr. bestimmtcn H ,S 0 4 in den NaCl-Lsgg. wurde anniihernd gleich der 
H alfte der organ, gebundenen H 2S 04 befunden. Ebenso stimmte die der Halfte des 
organ, gebundenen S 03 entsprechende Menge N a m it der Differenz aus dem in der 
sulfurierten Olsiiure gefundenen N a u. dem darin enthaltenen Cl entsprechenden Na 
iiberein. E in entsprechend ubereinstimmender Befund bei Olsauremethylester zeigt, 
daB NaCl-Lsg. sich nicht nur m it freien Fettsiiuren, sondern auch m it den Estern 
der Fettsauren umsetzt. Auch beim Auswaschen sulfurierter Ole m it Na2S 04-Lsg. 
findet eine Umsetzung in Natronseifen u. freie Saure s ta tt, denn mehrmals m it Na2S04- 
Lsg. ausgewaschene sulfurierte Olsiiure ist in w. Lsgg. gegen Methylorange alkal. 
Vf. schlieBt aus seinen Yerss., daB beim Auswaschen der Einwirkungsprodd. yon konz. 
H 2S 04 auf Ole m it Salzlsg. eine teilweise Neutralisation der sulfurierten Prodd. erfolgt. 
t)ber den Neutralisationsgrad geben, wie Vf. zeigt, die pH -W erte  der w. Lsg. eines 
sulfurierten Ols einen wertvollen Anhaltspunkt. (Collegium 1928. 298—301. Darm
stadt, Vagda-Tagung.) S t a t h e r .

M. Auerbaołi, Zur Analyse von Fett en und ólen. Vf. schlagt erneut (vgl. C. 1927.
I . 1632.) vor, ais offizielle Untersuchungsmethoden fiir F ette  u. Ole die „Einheitlichen 
Untersuchungsmethoden fur die Fettindustrie ' 1 der W i s s e n s c h a f t l i c h e n  
Z e n t r a l s t e l l e  f i i r  Ol  - u n d  F e t t f  o r s c h u n g  (Wizóff) anzunehmen. Bei 
der nach F a h r io n  durchgefiihrten Degrasanalyse soli an Stelle der indirekten Best; 
des W.-Geh. die direkte eingefiihrt werden. Bei der Best. der Osyfettsauren nach 
F a h r io n  werden Reste yon KC1 zah zuriickgehalten, diese sind durch Veraschung 
zu erm itteln u. in Abzug zu bringen. Die Best. des Fettgeh. m it Chloroform soli nach 
Vorschlag des Vf. ais handelsiiblieh beibehalten werden. F iir die Untersuchung yon 
Eigelb schlagt Vf. vor, den Salzgeh. n icht mehr durch Verkohlen, sondern m it Phos- 
phor-W olframsaure oder m it Wasserstoffatrperoxyd • nach yorherigem Fallen des
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EiweiBes m it Tannin zu bestimmen. Der W.-Geh. in Tiirkisckrotólen u. sonstigen 
Gerbolen soli nach der Xylolmethode erm ittelt werden. (Collegium 1928. 302 bis 
303.) Stat h e r .

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

M. Tschilikin, Leinen und wdsserige Atznatronlosung. (Adsorplion und Mer- 
cerisation.) Bei Leinen muB die Merccrisation m it weniger konz. NaOH-Lsg. durch- 
gefuhrt werden ais bei Baumwolle iiblich ist. Dabei wird eine grundliche Reinigung 
der Faser erzielt, das Gewebe wird viel rciner u. heller, Moosigwerden is t n icht beob- 
achtet worden. Die Behandlung kann auch ohne Kettenspannrahmen u. ohne Spannung 
ausgefulirt werden. (Melliands Textilber. 9. 592—94.) Su v e r n .

Hugo Kauffmann, Fremdstofja der Baumwolle. Von Fi'cmdstoffen móglichst 
freie u. aus reinster NaOH-Lsg. hergestellte Bleichflotten erwiesen sich ais sehr be
standig u. gehen in ihrer W irksamkeit nur auBcrst langsam zuriick. Bei Ausschaltung 
photochem. Einfliisse beruht der Riickgang uber die Zwisckcnstufc des Chlorits hinweg 
iediglich auf der Bldg. von Chlorat. Die Veranderungen wurden mathemat. festgclegt. 
Enthalt die Bleichflotte ais. Fremdstoff ein katalyt. wirksames Mctallhydroxyd, so 
kommt eine andere, rascher verlaufende Rk. hinzu, Entbindung von 0 2. Die W irk
samkeit der Hy<lroxyde nim m t ab in der Reihenfolge Co: N i : C u : S n : Fe, in der
selben Reihenfolge erfolgt die Oxycellulosebldg. Fe2(OH)8 ist nicht merklich wirksam, 
wohl aber in Ggw. von Cu(OH)2 u. zwar bedeutend starker ais letzteres allein, Sieht- 
bares L icht bewirkt das Bleichen, unsichtbarcs die Faserschadigung. Es wurden Stoffe 
gefunden, die die Baumwolle fiir sichtbares Licht so stark  sensibilisieren, daB sie schon 
bei 8-std. Belichtung u. hinter Glas vollstandig morsch wird. Bei MgCl, konnten 
Faserschadigungen bereits unterhalb 100° festgestellt werden. Zum Nachweis Mg- 
haltiger Schlichte erwies sich p-Nitrobenzolazoresorcin geeignet. "Ober die Fluorescenz 
von Schmierólen werden nahere Angaben gemacht, die geringe Fluorescenz gereinigter 
Baumwolle riih rt von .Resten des Baumwollwaclises her. (Melliands Textilber. 9. 
575— 77. Reutlingen.) Su v e r n .

Takeo Takahashi, Uber das Entbasten der Seide. V. Einflufi von Fettsaure auf 
das Entbasten der Seide. (IV. vgl. C. 1928. I. 1821.) In  alkal., neutralen u. sauren 
Badem wirken Fettsauren storend auf das Entbasten ein, der EinfluB tr i t t  nicht horror, 
wenn die Aciditiit iiber dcm isoelektr. P unkt des Sericins (30 ccm 1/10-n. HC1 in 500 ccm) 
liegt. In  der entbasteten FI. nim m t bei einer Seifenkonz. von 0,1% die Viscositiit ab, 
die Oberflachenspannung zu. Die Wrkg. der Seife ist nur Alkaliwrkg. auf das Sericin, 
die Fettsaure wird von der Seidenfaser adsorbiert u. schiitzt diese gegen das Alkali. 
(Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 31. 41B.) Ostertag .

Takeo Takahashi, Uber naturliche Seide. I . Das Jodaufnahmevermdgen des Seiden- 
jibroins. Das Fibroin aus abgekochter Seide nim m t 12,7% Jod  auf. Bringt m an es 
auf verschiedene Weisen in Lsg. u. fallt es daraus wieder aus, so erhalt m an Jodwerte, 
die zwisehen 5,5 u. 12,8 schwanken. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan  [Suppl.] 31. 
42 B.) Osterta g .

Gr. H. Chidister, Einige Versuche zur Behandlung von S to ff in  der Stabmuhle. 
Bei der Raffination von Stoff ha t die Behandlung in der Stabmuhle vor der im Hol- 
liinder den Vorteil, ohne Verkiirzung der Faser hóhere Festigkeit zu geben, weniger 
Kraft zu beanspruchen, Spane u. grobe Teile besser zu zerkleinern u. kontinuierliches 
Arbeiten zu ermóglichen. Verss. m it verseliieden schweren Staben werden mitgeteilt, 
Photographien der behandelten Stoffe sind beigefiigt. (Paper Trade Journ. 86 . N r. 25. 
51—55.) Su v e r n .

T. R. Briggs und F. H. Rhodes, Die Entfernung der Druckerschwiirze aus Papier. 
Bedrucktes Zeitungspapier wird in einer Lsg. des Reinigungsmittels zermahlen, die 
Lsg. der peptisierten Druckerschwarze ausgewaschcn, Pappen gepreBt u. dereń 
„WeiBe“ mittels des T A Y L O R schen  Reflektometers (Scient. Papers Bureau Standards 
405 [1920]) gemessen, wobei in verd. Saure- oder Neutralsalzlsgg. vermahlene Ge- 
mische bekamiter Mengen bedruckten u. unbedruckten Papiers ais Vergleichsstandard 
dienten. W ird fiir diese Gemische die „WeiBe" gegen den Prozentgeh. an unbedrucktem 
Papier aufgetragen, so sind die Kurven nicht linear, sondern gegen die Abszisse konvex; 
die farbende K raft geringer Mengen Schwarze ist also relativ groB (ygl. B r i g GS,
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Journ. physical Chem. 22 [1918]. 216). Folgencłe Reinigungsmittel wurden unter 
moglichst ident. Bedingungen verglichen: Na-Oleat, Fullererde in 0,02-n. NaOH, 
Na-Silicat, Na-Resinat, NaOH, NaAB„0., Gelatine allein u. in 0,02-n. NaOH, Na2C03, 
N H fiH , Na3POt , arab. Guinmi, Rohrzuclcer, W., Eialbumin, NaCl, CaCU, AlCl3, 
Ca(ÓH)2 (gesatt.). Am besten ist Na-Oleat (vollstandige Reinigung in Konzz. von
0,6—5% ), etwas weniger gut Na-Resinat. Fullererde erhóht die Reinigungswrkg. 
von NaÓH, u. die Mischung kommt Seife fast gleich. Bei NaOH liegt der maximale 
Effekt bei Konzz. von 0,1-—0,02-n. Dest. W. u. Leitungswasser entfernen betracht- 
liche Mengen Schwarze; starkę Sauren, Neutralsalze m it einwertigem Kation u. die 
Erdalkalimetallhydroxyde hcben die reinigende Wrkg. des W. yollstandig auf, echt 
gel. N ichtelektrolyte (Rohrzuckcr) seheinen ohne EinfluB zu sein. Arab. Gummi u. 
Gelatine sind nur mitBige Reinigungsmittel. Eialbumin sclieint yollstandig koaguliert 
u. vom Papier adsorbiert zu werden u. dabei die Schwarze auf den Fasern zu fixieren. 
Dureh NaOH wird wahrscheinlich die Schwarze nieht direkt peptisiert, sondern nur 
auf den Fasern gelockert u. dadurch leichter abwasehbar, wobei die Waschmethode 
eine wiehtige Rolle spielt, wiihrend in Ggw. von Scife eine stabile, leicht auswaschbare, 
sehr feinteilige Emulsion entsteht. Die dureh die alkal. Reinigungsmittel bewirkte 
geringe Gelbfarbung des Holzschliffs kann durcli Nachbehandlung m it HC1 behoben 
werden. H. NaOH ist ungiinstiger ais lt. Die Mengen Neutralsalz, die die Entfernung 
yon Schwarze beim Vermahlen m it W. verhindern, sind sehr gering; sie steigen in 
der Reihenfolge A1C13, CaCl2, MgCI2 <  NaCl <  Na-Citrat; bei den 3 ersten genugen 
schon 0,001-n. Lsgg. Verd. HCl u. H2SOl wirken ebenfalls der Reinigung entgegen, 
aber n ieht Cilronensdure. Bei Na-Oleat scheint ein Optimum der Wrkg. bei einer 
Konz. von ca. 10 g /l zu bestehen; die zu einer guten Reinigung erforderliche Mindest- 
konz. an NaOH (Gleichgewichtskonz.) ist ca. 0,02-n. Vermahlen m it W. allein vor 
dem NaOH-Zusatz beeintriichtigt den Rcinigungseffekt. Wiederholung der Alkali- 
behandlung ist zwecldos. Na3PO., ist fast ebenso gut ais NaOH. Na-Silicate mit 
S i02: Na20  =  3,89, 3,23 bzw. 2,0 yerhalten sich annahernd gleich. Proialbinsaures 
u. lysalbinsaures Na, Na-Caseinat, Saponin, eińe gesatt. Amylalkohollsg. u. eine Lsg. 
von Sii/3holzextrak t sind relativ unwirksam. — Die reinigende Wrkg. kann nieht 
dufch Peptisationsmessungen allein beurteilt werden (Methoden von Mc B ą in  u. 
F a l l ) .  Vf f. halten ihre Technik fiir eine aussichtsvolle Methode zur Best. des Reinigungs- 
yermógens in  direkten Waschyerss. (Colloid Symposium Monograph 4 [1926]. 311 
bis 327. Ithaca [N. Y.], Cornell Univ.) K ruger .

K. Scheringa, Einiges iiber Arsenik in  Tapeten und Gardinenstoffen. In  neuen 
Tapeten u. Gardinen kom m t As in  Mengen iiber 5 g/qm prakt. n ieht mehr vor, kann 
aber infolge besonderer Zufiille an Wandbekleidungen noch gefunden werden. So hatte 
'eine Tapete, dereń Kleister anscheinend m it sogenanntem Rattenm ehl angemengt 
war, in feuchter Kammer dureh dauerndo Entw . giftiger Diimpfe m it Geruch nach 
Arsen Erkrankung u. Tod des Bewohners verursacht. Die As-Menge betrug einige 
g/qm. Forderung eines Verbotes As-haltiger Kleister. (Pharm. Weekbl. 65. 677—79. 
U trecht.) :: Groszfeld .

Edwin C. Jałin und Louis E. W ise, Die Chemie der Holzcellulose. IV. Iso- 
iierung, Analyse und chemische Eigenschaflen der Cellulose aus Rolfichie (Picea 
rubens). (III. vgl. WiSE u. R u sse ll , C. 1924. II. 775.) Nach kurzer Besprechung 
des Ausgangsmaterials beschreiben Vff. die Isolierung der Cellulose nach CROSS u. 
B evan  dureh Chlorierung, dureh Einw. yon Phenol nach K alb u. SchÓller  (C. 1923.
IV. 217) nach dem NaOH-, dem Sulfat- u. dem Sulfityerf., weiter die Herst. der a-Cellu- 
•lose dureh Behandlung m it 17,5%ig. NaOH, das Trocknen der Cellulose u. die Best. 
der a-, fi- u. y-Cellulose, der Pentosane, des Lignins u. von C u. H, weiter die Einw. 
von Alkali auf ungebleichten Zellstoff den EinfluB der zunehmenden Starkę des Alkalis 
auf die Lóslichkeit u. den Pentosangeh. der ungebleichten Cellulose u. den EinfluB der 
Wiederbehandlung yon a-Cellulose m it 17,5%ig. NaOH. D ie reinste a-Cellulose wurde 
aus der naeh Cross u. Beva n  hergestellten Cellulose erhalten. Die Feststellung 
von D ’A ks u. J ager  (Cellulosechemie 1923. 13), daB Cellulose in  12 Vol.-%ig. NaOH 
bei 23° am loslichsten ist, konnten Vff. nieht bestatigen. Mit steigender Konz. des 
Alkalis steigt aueh die Entfernung der Pentosane. Es war unmóglieh, eine a-Cellulose 
zu bekommen, von deT bei Wiederbehandlung m it Alkali nichts mehr in Lsg. ging- 
(Paper Ind. 10. 244— 52. Syracuse, N. Y.) Brauns.

F. W. Klingstedt, Uber die Furfurolabspaltung der Oxycellulose. Nach Be
sprechung der Theorien iiber die N atur der Oxycellulose berichtet Yf. uber eigene
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Unterss., bei denen er die Furfurolabspaltung aus Oxycellulosen verschiedener Darst. 
etudiert. Da die Fiillung m it Phloroglucin, das auch m it Oxymethylfurfurol einen Nd 
gibt, zu unsichere Resultate liefert, benutzt Vf. Barbitursaure zur Best. des Furfurols. 
Die Unterss. ergaben, daB die nicht zu stark  abgebaute, oxydierte Cellulose tro tz  ihrer 
hohen Cu-Zahl u. ihrer groBen ALkalilóslichkeit keine Furfurol abspaltenden Gruppen 
wie Glucuronsaure u. a. in  nennenswerter Menge enthalten u. daB keine wesentlichen 
Unterschiede bzgl. der untersuchten Eigg. bei den Oxydationsprodd. der Baumwolle 
u. der Cellulose des ungebleichten Sulfitzellstoffs zu finden sind. (Zellstoff u. Papier 8 . 
471—74.) _ B r a u n s .

Badermann, Die deutsche Zellhornfabrikation und dereń Gefahrenverhiitung. Die 
bei der Herst. u. Verarbeitung des Celluloids vorzunehmenden SchutzmaBnahmen 
sind besprochen. (Kunststoffe 18. 101—05. 135—36. Niederschonhausen.) Su y e r n .

A. Buch, Die. Selbstkostenrechnungen der Rohcelluloidfabriken. Es wird buch- 
maBige Einteilung in 3 H auptabschnitte: Herst. der Nitrocellulose, Herst. des Roh- 
celluloids bis zur Trockenkammer, Verarbeitung des von der Trockenkammer kom- 
menden Rohcelluloids zur Fertigware, empfohlen. (Kunststoffe 1 8 .104—05.) Su v e r :n.

Fritz Loewy, Moderne Spezialkunstseiden in  der Seidenweberei. A. Die Bedeulung 
der Acetatseide. Angaben iiber neuere in- u. ausliind. Gewebe, W ebart u. Preise, mit 
Mikrophotographien. (Seide 33. 232—37. Berlin.) Su v e r n .

— , Acetatseide. Angaben iiber die Acetatseidenhersteller in den oinzelnen Landern 
u. die fortschreitonde Entw. der Acetatseidenindustrie. (Seide 33. 215—26.) S u v e rn .

Ernst Waser, Fiscose oder Acetatseide. Nach Erórterungen iiber dio N atur 
kolloider Lsgg. werden die wesentlichsten Eigg. der beiden Kunstseidearten besprochen. 
(Melliands Textilber. 9. 485—87. Ziirich.) Su v e r n .

R. Mortgat, Die Herstellung der Viscoselcunstseide. IV. (Vgl. C. 1928. I. 3130.) 
Es wird das Lósen des X anthats u. die W eiterbehandlung dieser Lsg. an Hand 
von Abbildungen der dabei verwendeten App. besprochen. (Ind. chimiąue 15. 234 
bis 238.) R u h l e .

Kruger, Nitrocellulose- oder Acetylcellulosefilm. Gelluloseacelonitrate. Unter be- 
sonderer Beriicksichtigung der Verwendbarkeit fiir photograph. Filine weist Vf. auf 
die Unterschiede hin, die trotz der formalen Analogie zwischen den Bildungsbedin- 
gungen der Cellulosenilrate u. Celluloseacetate bestehen. AuBer den chem. Unterschieden 
sind auch durch den Yerschiedenen Grad der Teilchenverkleinerung bei der Nitrierung 
bzw. Acetyl ierung bedingte Unterschiede der kolloiden S truktur zu beriicksichtigen, 
auf die auch zum Teil die Unterschiede der mechan. Eigg. zuriickzufiihren sein diirften. 
Der Vergleich fallt im allgemeinen zuungunsten des Acetats aus. Vf. geht dann auf 
die Gelluloseacetonitrate ein, die die Herabsetzung der Entflam mbarkeit m it giinstigen 
mechan. Eigg. u. Plastizierbarkeit m it Campher vereinen. (Photogr. Industrie 26. 
690—92.) ~ L esz y n sk i.

M. Miinzinger, Die moderne Kunstlederfabrikation. (Melliands Textilber. 9. 
507—08. 580—81.) Su v e r n .

P . M artell, Uber Kunstleder. Die H erst. von Kunstleder auf einer Unterlage aus 
TextOstoffen u. aus Leder- oder Hautfasern is t beschrieben. (Kunststoffe 18. 106 
bis 107.) Su v e r x .

F. Vacher, Die Herstellung leise geliend.tr Zahnrader. Die Rader werden aus 
Celoron von der D i a m o n d  S t a t e  F i b r ę  C o m p a n y  hergestellt. Celoron 
wird gewonnen durch Triinken langfaseriger Baumwollgewebe m it fl. synthet. Phenol- 
harz u. Erhitzen. (Rev. gen. Matićres piast. 4. 347—49.) Su v e r n .

Hans Fikentscher, Die technologischen Unterschiede der jetzt hauptsachlich 
liandelsublichen Rohbaumwollen unter besonderer Beriicksichtigung der Untersuchungs- 
methoden. (Fortsetzung u. SchluB zu C. 1928. I. 3129.) Zusammenfassend wird aus- 
gefuhrt, daB man aus den Untersuchungsergebnissen nicht von einer anderen Baumwoll- 
probe gleichen Namens dieselben Ergebnisse erwarten darf. Es muB davon abgewichen 
werden, die Handelssorten nach Gebieten zu bezeichnen, da es den Verbrauchern nur 
auf die Eigg., n icht auf die Herkunft ankommt. E in techn. Standardsystem muBte 
vor allem Farbę, Verunreinigungen, Stapellange, Feinheit, ReiBlange, Rauhigkeits- 
grad u. Dehnbarkeit enthalten. In  verhaltnismaBig kurzer Zeit is t zu bestimmen die 
Stapellange m it dem Stapelmesser, die Feinheitsnummer durch die Wagemethode 
u. die Farbę durch Klassifizieren nach noch aufzustellenden Farbnormen. Die anderen 
Faktoren sind schwieriger zu bestimmen. (Melliands Textilber. 9. 479—82. 
566—67.) Su v ern .

X . 2. 64
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K orn, Priifung von Moletle-Wasserzeichen. Durch Priifen m it NaOH-Lsg. kann 
nicht in allen Fallen sicher entschieden werden, ob das Wasserzeichen wiihrend der 
Fabrikation auf der Papiermaschine oder nachtriiglich in  das Papier eingedriiekt 
worden ist. Bleibt das Wasserzeichen nach langerem Liegen in NaOH-Lsg. voll- 
kommen sichtbar, so ist seine Erzeugung auf der Maschine erwiesen, bleiben nur Spuren 
zuriick, so wird man im allgemeinen annehmen kónnen, daB der Eindruck auf der 
Papiermaschine stattgefunden hat, verschwindet das Wasserzeichen in  der NaOH- 
Lsg. yollstiindig, so is t eine Entscheidung nicht mehr móglich. Mit den sogenannten 
Wasserzeichenfarben hcrgestellte Wasserzeichen verschwinden fast augenblicklich 
beim Behandeln m it organ. Lósungsmm. u. nach dem Trocknen des Papiers bleiben 
nur in der Aufsicht stellenweise geringfugige Eindriicke zuruclc. (Wchbl. Papierfabr. 
59. 718— 19. Berlin-Dahlem.) Su v e r n .

E . Ristenpart, Oxycellulose und Mercerisationsgrad. Oxycellulose geht m it J 
nur eine yerhaltnismiiBig lose Bindung ein, die sich durch W. ebenso sehnell wie bei 
Cellulose lóst. Ggw. von Oxycellulose erschwert die LANGEsche Probe (J  in ZnCl2 +  
JK ) u. da auch dic iibrigen Erkennungsmerkmale mercerisierter Baumwolle, E r
hóhung der Festigkeit u. Vertiefung der substantiven Fiirbung durch Oxycellulose 
verwischt werden, ist dui-ch die Anwesenheit von Oxycellulose der Nachweis der Mer- 
cerisation einer zu untersuchenden Probe uberhaupt in Frage gestellt. Durch das 
Mikroskop ist nur nachzuweisen, ob mercerisiert wurde oder nicht. (Melliands Textil- 
ber. 9. 577— 79.)  ̂ Su v e r n .

Fritz Baum, Ober die analytisehe Bewertung von iechnischen Caseinen. Unter 
Beriicksichtigung der von M a rc u s s o n  u . P ic a r d  (C. 1927. I. 1910) geschaffenen 
Best.-Methode des Saure- u. Fettgeh. in techn. Caseinen stellt Vf. die Forderung auf, 
die yollkommene elementare Zus. festzustellen, also auch neben der Best. der Aschen- 
gehalte die Best. des W.- u. N-Geh. der Caseine vorzunehmen. Diese Notwendigkeit 
wird an Hand einer tabellar. Zusammenstellung der W erte fiir die freie Caseinsubstanz 
u. der Begleitstoffe erwiesen. Die bedeutenden Schwankungen der W erte lassen er- 
kennen, daB man zur Bewertung des Caseins iiber die yollstandige elementare Zus. 
yerfugen muB. (Chem.-Ztg. 52. 517— 18.) S ie b e r t .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
— , E in  neuer Schlagwetleranzeiger. Beschreibung eines von der U n i o n  C a r 

b i d e  a n d  C a r b o n  C o r p . ,  Long Island, ausgefiihrten Snhlagicetleranzcigets, 
bei dem die Temp.-Erhóhung eines Pt-Dralites in  Ggw. von Grubengas gemessen
u. auf einer Skala unm ittelbar der Prozentgeh. an  CH4 abgelesen wird. (Umschau 
32. 496—97.) _ S ie b er t .

David Brownlie,' Tieftemperaturrerkokung von australischen Ligniten. Analysen 
austral. Lignite n. Verss. zu ilirer techn. Verwendung. (Ind. Chemist chem. Manu- 
facturer 4. 284— 86. 290.) Sie b er t .

R. Duchene, Der Steinkohlenteer, seine Beliandlung und seine Anwendungen. Nach 
einer geschichtlichen Einleitung werden die Zus., die physikal. Eigg., die industrielle 
Aufarbeitung, Entwiisserung, kontinuierliche Dest. u. die hauptsachlichsten Endprodd. 
kurz besprochen. Dic Abb. sind von der Teerdest. der Societe du Gaz de Paris. (Science 
et Ind. 12. Nr. 174. 40— 46.) WlLKE.

C. L. Philips, Oleichmdjiige Zusaimnenselzung des Gases. Im  Interessc der Ver- 
braucher u. des einwandfreien Arbeitens von Gasverbrauchsapp. ist gleichmilBige Zus. 
des Gases erforderlich, um dadurch der Forderung von BUNTE bzgl. Unveranderlichkeit 
des Wertes K  =  Heizwert: "|/D. z u  geniigen. Vf. empfiehlt deshalb Anderung der App. 
zur Kontrolle des Heizwertes in der Art, daB sie d irekt den W ert K  anzeigen, indem 
AusfluBmengc u. Temp.-Unterschied des W. konstant gehalten werden, jede Anderung 
yon D. aber durch Erhóhung bzw. Minderung des Gasdrucks ausgeglichen wird. Dic 
Bauart der Gasdi’uckregler miiBto also die Leistung eines dem jeweiligen D. ent- 
sprechenden Normaldrucks u. einer dic Reibungsverluste ausgleichenden Erhóhung 
gestatten. (Het Gas 48. 288—91.) “ " W o lffra m .

J. C. Meuwissen, Das Trocknen von Gas. Vf. erórterfc grundlegend die Vor- u. 
Naehteile der Troclmung von Gas, dic Durchfuhrung u. Kosten der yersehiedenen 
Verff. mittels Kompression, starker Abkiihlung, auf chem. Wege (H2SO.„ CaCl2, Glycerin)
u. physikal. durch Silieagel, die Anwendbarkeit auch bei m it W. abgeschlossenen Gas- 
behaltern durch Uberschichtung m it Ol u. die Notwendigkeit, in allen Fallen zur Ver-
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meidung von Staubablagcrungen Ol in das Rolirnctz cinzuspritzcn. (Hot Gas 48. 
291—95.) W olffram .

R. T. Elworthy, Naturgas ais Rohstoff fu r  die cliemische Industrie, Ubcrblick 
iiber die Gewinnung, Zus. u. techn. Verwcndung von Nalurgasen in Amerika. (tnd. 
Chemist chcm. Manufacturer 4. 275—78.) S i e b e r t .

Hans Kirst, Die veranderliclien mittleren spezifisclien Wiirmen der Fcuergase bei 
Dampfkesselberechnungen. Zwecks Erleichtorung der warmetechn. Berechnung von 
Dampfkesseln hat Vf. die dabei gebrauchten Mittelwerte der spezif. Warmen der Feuer- 
gaso (fur verschiedene Tempp. bei konstantom Druek) fiir liiiufig vorkommcndc Brenn- 
stoffe in  Kuryonform zusammengestellt. Dio zweckmaBige Anwendung derselben wird 
mit 2 verschiedenartigen Rechnungsgangen am Boispiel eines Hoehdruckkessels fiir 
Kohlenstaubfeuerung crlautert. (Warme 51. 491—96. Dresden, Techn. Hoeh- 
schule.) _ W o l f f r a m .

Fr. Sass, Die Verbrennung im  Kraftwagenmotor, ihre Gefahren und ihre TJnwirt- 
schaftlichkeit. Die durch unvollkommene Verbrennung in Verbrennungsmotoren 
entstehenden Brennstoffverluste u. die Moglichkeit gesundheitlicher Schiidigungen 
durch den CO-Geh. der Abgase miissen durch Unters. der Gcmischbklg. in Vergaser- 
motoren, die fiir den Verbrennungsvorgang aussehlaggebend ist, ausgesehaltet werden. 
Es wird ein App. besehrieben, in dem der Zorstaubungsvorgang eines fl. Brcnnstoffs 
in Luft u. die Verbrennung dieses Gemisches photograph. yerfolgt werden kann. 
(Auto-Teehnik 17. No. 15. 6—8. GewerbefleiB 107. 77—87.) R oll.

J. H. Frydlender, Die Antiklopfmittel. Vf. g ibt eine Ubersichfc iiber die H aupt- 
verff. zur Herst. von Tetradthylblei, Eisencarbonyl u. Nickelcarbonyl u. iiber dio Ver- 
wendung dieser Verbb. sowie dos Thalliums u. seiner Verbb. ais Antiklopfmittel fiir 
Verbrennungsmotoren. (Rov. Produits ehim. 31. 361—64.) R oll .

W. Schalfejew, Die „Kugel-und-Iiing“-Methode zur Bestimmung der Erweichung.iJ 
temperatur von Bitumen und ihr Vergleich mit der Methode von Kremer-Sarnów. Bc- 
schreibung der Methode, die genauero u. besser reproduzierbare W erte gibt ais dio 
nach K r em er -Sarnow . Dio nach letzterer Methode gefundenen Werto konnen mit 
ausreichender Genauigkeit ais 9% niedriger angenommen werden ais die nach der 
Kugel- u. Ringmethode. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Pro- 
mysehlennosti] 5. 223—25.) R oll.

Schlicke, Der Wert der CO-Anzeige. C02-Anzeiger gelten heute ais fast unerlaBlichcr 
Bestandteil jeder Kesselfeuerung, wahrend man die regelmaBige Messung von CO noch 
ziemlich selten findet. Vf. erortert die groBe Bedeutung der letzteren, da nicht nur der 
Verlust an freier Warme, sondern auch derjenige an CO den Wirkungsgrad der Wiirme- 
iibertragung erheblich beeinfluBt, allerdings muB der CO-Anzeiger groBe McBgenauigkeit 
aufweisen. Ais Beispiel werden fiir 3 verschicdene Kohlensorten die Warmeverluste 
in %  des Heizwertes in graph. Form zusammengestellt. (Feuerungstechnik 16. 161—62. 
Berlin-Wilmersdorf.) WOLFFRAM.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
R. O. Herzog, Proteinchemie. Bemerkungen zu der Arbeit von O. GERXGROSS 

(C. 1928. I. 3139). (Ztschr. angew. Chem. 41. 724.) B l o c h .
A. Gansser, Hiiuteschdden und dereń Bekampfung. (Neue Beitrdge.) Vf. be

handelt die einzelnen Hauteschaden: Dasselschaden, Metzgerschnitte, Mastfaltcn, 
Striegelschaden, Urinschaden u. Mistschaden, erliiutert die Mógliehkeiten zu ihrer 
Bekampfung u. gibt statist. Materiał iiber die GróBe des Verlustcs durch Hiiute- 
schaden in der Schweiz. (Gerber 54. 97—99. 108—09.) St a t h e r .

Wilhelm Schindler und Karl Klanfer, Chrom-Feaeiiure-Vcrbindungen und 
ihr Vorkommen im  Leder. Dio Frage, ob sich bei der Fottung des Chromleders „Chrom- 
seifen“ bilden oder nicht, ist um stritten. Dio Vff. liefern einen Beitrag zur Klarung 
dieser Frage durch Herst. von Chrom-Fettsaureverbb. u. Unters. ihrer Eigg., durch 
Unters. der CClr Extrakte von Chromleder auf ihren Cr-Goh. u. durch Isolicrung von 
C'hrom-Fottsaurcverbb. aus dom CCl4-Extrakt.

Insgesamt konnten 4 Grundtypen von Chrom-Fettsdureverbb. fcstgestellt werden:
1. durch Einw. von Seifenlsgg. auf Chromalaun: a) in Trichlorathyjen m it violettcr 
Farbę 1.; b) in Triehlorathylen m it griiner Farbę 1.; e) in Trichlorathylen unl.; 2. durch 
Einw. von Chromhydroxyd auf Olsaure. — Verbb. des Typus 1 a worden erhalten 
durch Kochen gemessener Mengen Chromalaunlsg. bekannter Konz. m it Lsgg. von 
Na-Salzen yerschiedener Fettsauren. Der beim Kochen entstehende Nd wird abfiltriert,
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m it h. W. u. A. gewaschen, m it Trichlorathylen ausgezogen u. die Chromfettsaureyerb. 
aus dem Trichlorathylen m it 90%ig. A. ausgefallt. Reinigung durch wiederholtes Um- 
fallen. Die getrockneten Verbb. sind in  Trichlorathylen etc. schwerl.; beim Kochen mit 
konz. HC1 t r i t t  keine Spaltung ein; kochendeLauge spaltet in der H itze rasch. Cr-Geh., der 
unter verschiedensten Versuchsbedingungen hergestellten Substanzen im Mittel ca. 7,2%. 
Die Vff. yermuten, daB es sich nicht um Salze der Fettsaure im gewóhnlichen Sinne, 
sondern um Komplexverbb. handelt. Doppelbindungen scheinen bei der Bindung des Cr 
keine Rolle zu spielen, da Tranfettsaure u. Stearinsaure Verbb. m it dem gleichen 
Cr-Geh. ergeben. — Chrom-Fettsaureverbb. vom Typus 1 b entstehen bei der Einw. 
von Seifenlsgg. auf Chromalaunlsgg. in  der Kalte. Sie sind auCerst labil u. gehen 
bei langerem Śtehen oder Behandeln m it A. in Verbb. vom Typus 1 a  iiber. — Chrom- 
Fettsaureyerbb. vom Typus 1 c entstehen bei der Herst. der Verbb. vom Typus 1 a 
ais in Trichlorathylen unl. Riiekstand. Durch Erhóhung der Basizitat der angewandten 
Chromalaunlsg. w ird die Menge in  der Trichlorathylen unl. Verb. erhóht. — Verbb. 
vom Typus 2 werden erhalten beim Verriihren u. Erwarmen von in der K alte frisch 
gefalltem Chromhj7droxyd m it Ólsaure. Die getrockneten, dunkelgriinen harten  Massen 
mit einem Cr-Geh. von ca. 16%  sind in allen Fettlósungsmm. unl. Kochende HC1 
spaltet sie langsam.

Bei der Priifung der Asche der CCl4-Ausziige yon verschiedenen Chromkalbledern 
konnten Vff. stets Cr nachweisen. Der Cr-Geh. der CCl4-Extrakte schwankt zwischen 
0,4 u. 1,7%. Die extrahierbaren Chromfettsaureverbb. scheinen in  der Narbenschicht 
des Leders angereichert yorzuliegen. Der Cr-Geh. des CCl4-Extraktes yon ungefettetem 
Leder ist nur sehr gering; die Chrom-Fettsaureverbb. mussen also in ihrer Hauptmenge 
wahrend oder nach dem F etten  des Chromleders entstehen. — Eine yollkommene 
Isolierung von Chromfettsaureverbb. aus dem CCl.r Auszug von Chromledern gelang 
nicht. Die gefundenen Cr-Werte waren m it einer Ausnahme niedriger ais den Chrom- 
Fettsaureverbb. des Typus 1 a entspricht. (Collegium 1928- 286—91. Rannersdorf, 
Lab. der Wiener Lederindustrie A. G.) Sta th er .

Stan. Ljubowski, Ober die Einfellungsmittel in  der Lederfabrikation. Es werden 
zunachst die von einem guten Zurichtungsfett zu fordernden Eigg. besprochen u. 
sodann die in  der Praxis in Frage kommenden P raparate unter Angabe der entsprechen
den Rezepte erwiihnt. Den BeschluC der Arbeit m acht die Darlegung der Verwendungs- 
weise der yerschiedenen Einfettungsm ittel fiir die Zwecke des sog. Abtranens, fiir 
das „Einbrennen“ , fiir das FaC- oder W alkfetten u. das ,,Hand- oder Tafelfetten“. 
(Seifensieder-Ztg. 55. Chem.-techn. F abrikant 69—70. 71—72.) S c h w a rz k o p f .

H. Prien, Beobachtungen in  der Praxis uber Fettungsmethoden. Vortr. bespricht 
die F ettung  von Chromleder m it Fettlickern unter besonderer Berucksichtigung der 
Frage der Saure- u. Kalkbestandigkeit dieser Licker u. des Einflusses ihrer Zusammen- 
setzung bei der nachtraglichen Verwendung von Deckfarben. (Collegium 1928. 
295—98. D arm stadt, Vagda-Tagung.) STATHER.

Hch. Arnoldi, Ober Fettlickern und Fetteniulsionen. Y ortr. g ibt unter Beruck
sichtigung seiner Betriebserfahrungen einen allgemeinen Cberblick iiber Lederfettung 
m it Lickern u. Emulsionen. (Collegium 1928. 292—95. Darm stadt, Vagda- 
Tagung.) Sta th er .

chem tan, Chromgerbung. Es werden einige Gerbrezepte fiir verśchiedene Leder- 
sorten beschrieben. (Hide and Leather 75. Nr. 19. 21—23.) Sta th er .

J. Gordon Parker und J. A. Gilman, Der E influ fi der Temperatur auf den 
Gerbstoffgehałt von Pyrogallolgerbstoffen. (Collegium 1928. 303—12. — C. 1928. I. 
2338.) Stath er .

V. Casaburi, E in  Hilfsmittel zum Fdrben: die Beize R S . Vf. behandelt zunachst 
die in der Lederfiirberei ublichen Arbeitsm ethoden: 1 . yegetabil. Grund u. bas. 
Farbung; 2. saurer Grund u. bas. tJbersetzung; 3. substantiver Grund u. bas. Uber- 
setzung u. 4. Farbung m it Beizenfarbstoffen, u. erlautert ausfiihrUch ihre Vor- u. 
Nachteile. Weiter bespricht er die Móglichkeiten einer Verwendung synthet. Gerbstoffe 
an Stelle der yegetabil. Gerbstoffe ais Beizmittel beim Farben yon Leder u. beschreibt 
ausfiihrlich die AnwendungsmógUchkeiten der Beize i? >S, einer dunkehoten, nahezu 
neutralen FI. von ca. 22° Bś., beim Farben von Chromleder, yegetabil. gegerbtem Leder., 
Semichromleder, Glacśleder, Schwedisehleder, Nappaleder u. Waschleder. (Cuir 
techn. 21. 297—304. Neapel.) Stath er .
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