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A. Allgemeine nnd pbysikalische Cliemie.
Atherton Seidell, Uber die Grenzen der Vereinheillichung der chemiscken Nomen

klatur. Im  AnschluB an die Diskussion uber die Vereinheitlichung der ekem. Nomen
klatur bei der Berthelotfoior in Paris im Jahre 1927 wurde eine diesbeziigliche Anfrago 
an fiihrendo Wissenschaftlor gerichtet, dereń Ansichten wiedergegeben werden. (Journ. 
chem. Edueation 6. 720—29. April. Washington.) JUNS.

Louis Kahlenberg, Ober den Uńterricht in  Elektrochemie. Vorschlage fur don 
Studiengang. (Trans. Amer. eleetrochem. Soe. 55. 6 Seiten Sep. 30/5. Wisconsin, 
Chem. Inet. d. Univ.) AsCHERMANN.

Roy L. Dorrance, Moderne Metlioden im Elektrochemieunlerricht. Hinweis auf 
die grundlegende Bedeutung der physikal. Chemio u. der Mathematik. (Trans. Amer. 
eleetrochem. Soe. 55. 4 Seiten Sep. 30/5.) A s c h e r m a n n .

Lowell J. Reed und Joseph Berkson, Die Anwendung der logistisclien Funktion 
au f experimentelle Daten. Nach der Priifung der Grundgedanken u. einer Analyse dieser 
Eunktionsart wird die Gleichung autokatalyt. Rkk. y — d =  K /l  -f- Ce" in ihrer 
logarithm. u. Differentialform aus dem Standpunkte betrachtet, welehe Bedeutung 
den Gliedern der Funktion u. den analyt. geometr. Bcstandteilen ihrer graph. Darst. 
zukommt. Die hierbei entwickelten Gesichtspunkte werden auf die positive u. negative 
Autokatalyse, auf bimolekulare Rkk. u. auf solohe m it gleicher Anfangskonz. der Teil- 
nehmer, endlich.auf das Oxydations- u. Red.-Potential angewendet. (Journ. physical 
Chem. 33 . 760— 79. Mai. Johns Hopkins Univ.) H a n d e l .

Paul Goldfinger, Uber die Stabilitdt rdumlicher Atomkonfigurationen. Setzt man 
nach dem Vorschlag WASASTJERNAs fiir die Zentralatome die positiven, fiir die nm- 
gebenden Atome die negativen Ionenradien ein, so erhalt man unter der Bedingung 
von Anionenkontakt die GOLDSCHMIDTschen k ry sta llochem . Gesetze ais geometr. 
Gesetze dichtester Kugelpackungen. Vf. deutet an, daB man den Bau einzelner gas- 
fórmiger oder fi. Moll. auf gleiche W eise voraussagen kann. So folgt z. B. aus den 
Ionenradien, daB SnP_, pyTam idal gebaut sein u. ein Dipolmoment besitzen muB, 
daher im Gegensatz zum fl. SnCl4 fest ist. Ahnliehe Betrachtungen wurden noeh fur 
die Halogensauerstoffsauren angestellt. In  einer Tabelle sind die Radien der Zentral
atome von H lgO / u. HlgO.,' angegeben, die in t)bereinstimmung m it der Erfahrung 
uber die Stabilitat der Halogensauerstoffsauren stehen. (Naturwiss. 17. 387. 24/5. 
Zurieh, Eidgen. Techn. Hochschule. Lab. f. allgem. u. analyt. Chemie.) L o r e n z .

Paul Goldfinger, Eine Verallgemeinerung der Stereochemie. (Vgl. vorst. Ref.) 
Durch geometr. Konstruktion dichtester Kugelpackungen kann man ohne Annahme 
gerichteter Krafte die Gesetze der Stereochemie so erhaltcn, daB die bekannten Experi- 
mentaltatsachen m it einigen Ausnahmen richtig wiedergegeben werden. — Da das 
positive C-Ion kleiner ais 0,2, alle Anionen groBer ais 1,2 A sind, ergibt sich aus den 
Radiusąuotientenbedingungen fiir Kugelpackungen, daB 3 Substituenten das C-Atom 
eben, 4 Substituenten aber tetraedr, umgeben. Dagegen sind S (0,3), Se (0,4) u. Te (0,8) 
so groB, daB die dichteste Kugelpackung in organ. Verbb. bei 3 Substituenten eine drei- 
seitige Pyramide, beim Te (4 Substituenten) eine vierseitige P jT am id c  m it S, Se, Te 
an der Spitze ist, wodurch sieh die Isomeriefalle am einfachsten erldaren. Auch die 
ster. Hinderung u. die Enantiomorphie o-substituierter Diphenylderiw. folgt aus der 
Auffassung der Moll. ais dichteste Kugelpackungen. (Naturwiss. 17. 388. 24/5. Ziirich, 
Eidgen. Techn. Hochschule, Lab. f. allgem. u. analyt. Chemie.) L o r e n z .

R. P. Goldstein, Die Konstantę der Massenwirkung. K ritik  der Arbeit von 
K l e e m a n  (C. 1928. I .  2341). (Philos. Magazine [7] 7. 205— 06. Jan. Manchester, 
Crumpsall.) L e s z y n SKI.

R. D. Kleeman, Die Konstantę der Massenwirkung. Zuriickweisung der vorst. 
referierten Kritik. (Philos. Magazine [7] 7. 206— 08. Jan . Schenectady.) LESZYNSKI.
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Robert Nitzschmann, H o m o g ę n e  G a s g l e i c h g e m c h l e .  V. (IV. vgl. C. 1929.1. 3061)' 
Es werden fur folgende Sondcrfalle (Verbrennung m it Luft): Ausgangsgas: S +  0 2 =■
SO,; Ausgangsgas: 4 FeS„ +  11 O, =  8 SO, +  2 F e,03; Ausgangsgas: 2 ZnS +  3 0 2 =■
2 SO, +  2 ZnO 48 Gleichungen aufgestellt u. fiir den ersten Sonderfall (wj, =  6,0Yol.-%. 
S 02) cin Zahlenbeispiel mitgetcilt. (Metallborse 19. 903. 24/4. Aussig.) K. W o l f .

H. Schmid, Ermittlung der Kinetik in  slrdmenden Reaktionssystemen. Vf. beschreibt 
eino zur Ermittlung der chem. Kinetik in strómenden Rk.-Systemcn ausgearbeitete 
Methode, die sich an das Verf. von H a r t r id g e  u . R o u g h t o x  (C. 1924. I. 2057)- 
anlehnt u. es m it der ublichen MaBnalime der Rk.-Stoppung durch Zusatze verbindet. 
Es wird an Hand des Beispiels einer sehr rasch vcrlaufenden Rk. (Zers. von H N 0 2 
in wcniger ais einer Sek.) gezeigt, daB das Yerf. exakte Ergebnisse zu liefern vcrmag 
u. auf die sonstigen Yorteile der Methode liingewiesen. Die fiir die Kinetik der Sal- 
petrigsaurezers. ermittelten Werte decken sich m it den von A b e l  u . S c h m id  (C. 1928- 
II. 517) nach der ublichen Methode ermittelten Werten. (Ztsehr. physikal. Chem. 
Abt. A. 141. 41—51. Marz. Wien, Tcchn. Hochsch.) F r a n k e n b u r g e r .

Ernst Alexander und Karl Herrinann, Zur Theorie der fliissigen Kryslalle.. 
Die bisherigen Theorien geben keine restlos befriedigende Ubereinstimmung m it der 
Erfahrung. Vff. nehmen an, daB die „fl. Krystalle" in solchen Raumgruppen „kry- 
stallisiert“ sind, wclche auBer den 230 krystallinen Raumgruppen noch móglich sind,. 
u. zwar die smektischen Substanzen in einer der 80 zweidimensionalen, die nemat. in 
einer der unendlich vielen eindimensionalen Raumgruppen. Hiernach wiiren andero- 
ais die „4 bekannten Zustandsformen der Materie" (F r i e d e l ) nieht zu erwarten, u.. 
wir hatten das yollstiindigo Schcma:

Bezeichnung nach E r i e d e l  Dimension der Raumgruppen
krystallin 3
smektisch 2
nematisch 1
amorph 0

Es wird gezeigt, daB diese Annahme m it den vorliegendcn Erfalirungen in guter 
Ubereinstimmung ist, sie teilweise besser erklart ais die friiheren Theorien; z. B. laBt 
sic die Móglichkeit mehrerer krystallin-flussiger Modifikationen Yorausschen. Nemat.. 
Phasen lieCen nach dieser Anschauung Rontgeninterferenzbilder erwarten, welche 
anniihernd m it dem Interferenzbild einer Punktreihe ubereinstimmen miiBten; der 
experimentelle Nachweis dafiir fehlt u. diirfte schwierig sein. — Die Beobaehtungen. 
von E r ie d e l  (C. 1924. I. 2060) u. die von W y c k o f f  (C. 1926- I. 2167) an smekt. 
Stoffen gefundenen Interferenzcn entsprechen durchaus der Theorie der Vff. — Ais 
Anhang wird eine Aufzahlung der 80 zweidimensionalen Raumgruppen gegeben; die 
kub. Krystallklassen treten nicht auf, weil sie zur Netzebene schief liegende Symmetrie- 
elemente enthalten wurden. (Ztsehr. Krystallogr. Minerał. 69. 285—99. Dez. 1928.. 
Berlin-Charlottenburg.) SKALIKS.

V. Freedericksz und V. Zolina, Vler die Anu-endung eines Magnetjeldes zur 
Atessung der Krdfle, die die Molekule einer anisotropen Fliissigkeit in  eine diinne lwmo- 
gene Schicht orientieren. Trópfchen anisotroper Fil. werden auf Glasobcrflachen derart 
orientiert, daB eine diinne homogene Schicht resulticrt. Wird die Fl. zwischen eine 
ebene u. eine konvexe Platte gebraeht, so sieht man zwischen gekreuzten Nicols eine 
Schar konzentrischer Ringe, die von der yerschiedenen jSTeigung der Fl.-Schicht her- 
riihren. Zur Jlessung der orientierenden K raft uberlagern die Vff. ein Magnetfeld 
senlcrecht zur ebenen Platte, durch welches die Orientierung der Trópfchen u. daher 
der Durchmesser der Ringe verandert wird. Yerss. an p-Azoxyphenetol u. Anisaldazin 
ergeben Unabhangigkeit der Orientierung von der verwendeten Glassorte. Die- 
Gleiehgewichtskonfiguration ist von der Temp. nicht sehr stark abhangig. Von der- 
Schichtdieke ist die orientierende K raft stark abhangig u. zwar ist sie etwa umgekehrt 
proportional ihrer 0,8. Potenz. Die absolute Berechnung der orientierenden K raft 
ist aus diesen Verss. nicht moglich, sondern man benotigt dazu die magnet. Aniso- 
tropie der Trópfchen; m it den von K a s t  u TESEWSKI angegebenen Werten ergibt 
sich die orientierende K raft von der GróBenordnung 10-13. (Trans. Amer. clectro- 
chem. Soc. 55. 11 Seiten. Mai. Leningrad, Nat. Physikal. u. Techn. Lab. Sep.) E it z .

G. Foex, Der Diamagnetismus des Azozyanisolkryslalls und die Larmorsche P ra- 
zession. An 2 schónen Krystallen von Paraazozyanisol (vgl. Z a d o c -K a h n , C. 1929.
I. 848) wurden die hauptsachlichen Jlagnetisierungskoeffizienten bestimmt. Dio 
gefundenen Werte sind nicht im Einklang mit dem Theorem von LARMOR (Prazession/
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des Elelctrons), doch lassen sich theoret. Griinde dafiir anfiihren, warum dieses Theorcm 
fiir Stoffo wie das Azooxyanisol nicht gilt. (Compt. rond. Aoad. Sciences 188. 1154 
bis 1156. 29/4.) W r e s c h n e r .

— , Mechanismus der Zwillingsbildung in  Mełatten. Kurze Darst. der Vorstellungen 
vom atomaren Mechanismus der Zwillingsbldg. in Krystallen auf Grund der Unterss. 
von Sm it h , D e e  u . YOUNG iiber dic Entetehungsweise der Neumannbanden (vgl. 
C. 1929. I. 2033). (Naturę 123. 262—63. 16/2.) K y r o p o u l o s .

Walter Frankenburger, Zur Heakłionskinetik der helerogenen Katalysen. Be- 
tracbtungen iiber das Zusammenwirken der verschiedenen Teilvorgange bei der hetero- 
genen Katalyse u. iiber die Móglichkeit, aus der K inetik katalyt. Prozesse auf jene 
Teilvorgange Riiekschlusse zu ziehen. Einleitende kurze Darst. der heutigen An- 
schauungen iiber den Mechanismus h o m o g e n e r  Gasrlck.; anschlieBend Diskussion 
der Abhangigkeit lieterogener katalji;. Gasrkk. von Temp., Druck u. Strómungs- 
geschwindigkeit. Im allgemeinen setzt sich der katalyt. Umsatz aus mehreren, zeitlich 
einander folgenden Teilvorgangen zusammen, von denen der langsamste geschwindig- 
keitsbestimmend ist. Ais solche Teilvorgiinge kórmen reine Transportprozesse, z. B. der 
reagierenden Gase zum Katalysator oder des Rk.-Prod. von diesem hinweg, auftreten, 
oder auch Vorgiinge in der Adsorptionsschicht am Kontakt, u. z war die Anlagerung 
des reagierenden Mol., seine Umsetzung am Katalysator, sowie die Abtrennung der 
entstandenen Stoffe von der Katalysatoroberflache. Je  nach der Geschwindigkeits- 
abstufung dieser Teilprozesse hat die Kinetik des Gesamtvorganges einen typ. Charakter; 
die Einzełfiille werden naher betraclitet. Der Begriff der „Aktivierungsenergie“ wird 
einer K ritik  unterzogen. (Ztsclir. Elektrochem. 35. 278—83. Mai. Ludwigshafen a. Rh., 
Forscliungslab. Oppau d. I. G. Earbenindustrie Akt.-Ges.) F r a n k e n b u r g e r .

Max Bodenstein, Die Kinetik der Kontaktschu-efelsdure und unsere heutigen Kennt- 
nisse ton der Absorption. Vf. gibt eine Deutung seiner friiheren, m it COLIN G. FlNK 
zusammen ausgefuhrten Unters. iiber die Geschwindigkeit der S 0 2-C)xydation an Pt 
auf Grund neuerer Ansichten iiber den Mechanismus von Adsorptionsvorgangen. Die 
Oxydationsgesehwindigkeit ergab sich umgekehrt proportional der Quadratwurzel 
aus der S 03-Konz., u. direkt proportional der des S 02 bzw. der des 0 2 fiir Werte des 
Verhaltnisses 2 S 02/0 2 <  1,5 bzw. >  1,5. Vf. deutete damals (Ztsehr. physikal. Chem. 
60 [1907]. 1. 46)" dicse Resultate derart, daB der langsamste, geschwindigkeits- 
bestimmende Vorgang die Diffusion der Rk.-Teilnehmer dureh eine, m it der (Juadrat- 
%vurzel seiner Konz. im Gasraum wachsende Sehicht von adsorbiertem S03 ist, u. daB 
stets das langsamer diffundierendc S 0 2 das Tempo der Rk. bestimmt, sofern nicht bei 
starker Erniedrigung des 0 2-Geh. der Rk.-Gase die Diffusion des 0 2 zum langsamsten 
Vorgang wird. Diese Deutung begegnete gewissen Schwierigkeiten, ais neuere Verss. 
das Vorhandensein liochstens monomolekularer Adsorptionsschichten fiir die Mehr- 
zahl aller Adsorptionsvorgange erwiesen. Die neuen Beobachtungen VOLMERs iiber 
die zweidimensionale Bewegliehkcit adsorbierter Moll. einerseits, die Ansichten von 
T a y l o r  u . K is t ia k o w s k y , sowie Sc h w a b  u. P ie t s c h  iiber die Lokalisierung der 
katalyt. Wrkg. auf Einzelbezirke der Kontaktoberflaclie andererseits machen nun 
aber die friihere Deutung wieder plausibel, sofern man nur den Diffusionsyorgang 
ais einen, in der Ebene der Adsorptionsschicht erfolgenden, zu den akt. Stel len hin- 
geriehteten, betrachtet. Der beobachtete Temp.-Koeffizient steht m it dieser Auf- 
fassung im Einklang. (Ztsehr. ph}TsikaI. Chem. Abt. B. 2. 345—48. Marz. Berlin, Physi
kal.-chem. Inst. d. Univ.) FRANKENBURGER.

H. H. Storch, Eine Ermiterung der Theorie der intermediaren Verbindungen- 
bei Katalyse von Gasrcaktionen. Yf. kniipft an der Tatsache an, daB in der Regel kompli- 
ziert gebaute Moll. nach einem Rk.-Scliema 1. Ordnung im Gasraum zerfallen, was 
vermutlich auf der Betatigung der „inneren Freiheitsgrade“ jener Moll. bei der An- 
haufung der zum Zerfall benotigten Aktivierungsenergie beruht. In  ahnlieher Weise 
ist nach Ansicht des Vfs. der monomolekulare Zerfall von Moll. an katalysierenden 
Oberflaehen aufzufassen; z. B. der von H J  an Pt, oder der von N 20  an Au. Bei ersterer
Rk. seheint der Zerfall H J ---->- H -(- J  an der Pt-Oberflache ein wesentlicher Zwisehen-
vorgang zu sein. Nach Ansicht des Vfs. entstehen dabei Zwischenyerbb. zwischen je 
einem ungesatt. Pt-Atom der KontaktoberfliŁche u. zwei HJ-Moll.; das entstehende 
komplexe Mol. besitzt eine erhebliche Anzahl innerer Freiheitsgrade, was die Herbei- 
schaffung der zum Zerfall nótigen Aktivierungsenergie erleiehtert. Auch der beschleu- 
nigende EinfluB von Wasserdampf bei chem. Rkk. (Verbrennung von H 2, sowie von 
CO m it 0 2) soli auf der Entstehung komplexer Moll. aus H 20  u. den Rk.-Partnern

17*
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berulicn. Vf. weist auf den Zusammenhang dłeser Betrachtungcn m it den Arbeitcn 
yon S. C. L in d  iiber Gasionenkatailyse hin. (Journ. physical Chem. 33. 456—58. 
Marz. New Brunswick, N. J.) * F r a n k e n BURGER.

G. Bredig und Ad. S tark, Topochemie der QuecksiIberkatałyse des Hydroperoxyds 
und ps-Wert bei Pulsation. Im Zusammenhang m it der die Wichtigkeit von Phasen- 
grenzlinien fur die Kontaktkatalyse betonenden Arbeit yon S c h w a b  u . PlETSCH 
(C. 1929. I. 1779) vcrweist Vf. auf die in seinem Laboratorium von v . ANTROPOFF 
ausgefiihrtc Unters. iiber dic pulsierende Quecksilbcr- ]Vasserstoffsuperoxyd-Knta.\ys,e. 
Fiir letztere wurde das „Hauptgesetz“ erm ittelt: Die Geschwindigkeit der gesamten
0 2-Entw. der Hg-Fliiche ist proportional der Langenausdehnung der Grenzlinien 
der auf der Hg-Oberfliicho sieli ausbildenden Haut. Vf. besekreibt im einzelnen diesen 
katalyt. Vorgang u. erm ittelt die pn-Werte, innerhalb derer die Erscheinung zur p u 1 - 
s i e r e n d e n  Ratalyse wird; sie liegen zwiseben pn =  6,65 u. 7,05. Am deutlichsten 
tr i t t  der Effekt bei pn =  7,00 auf; eine einfache Methode zur Einstellung dieser pn- 
Werte wird besehrieben. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 2. 282—86. Marz. Karls
ruhe, Teclm. Hochsch.) *_____________ FRANKENBURGER.

Chemists’ year book 1929. Ed. by F. W. Atack, assisted by R. T. Elworthy, American data 
in collab. with F. M. Turner, jr. London: Sherrat & Hughes 1929. S°. 21 s. net. 

Science chemistry papers. 1890—1915. London: Univ. Tutorial Pr. 1929. 1 s. Gd.

Aj. A tom struk tu r. Radiochem ie. Photochem ie.
Al. Proca, Die Gleichung von Schrodinger und die Energelik. Vf. wendet die 

allgemeinen Prinzipien der Energetik auf die Bewegung eines Materiepunktes an u. 
kommt dabei auBer zu den L a g r a n GEsehen Gleichungcn noeh zu einer Eunktion, 
welche dieselbe Rolle spielt wie die Entropie in der Thermodynamik. Fiir das Phii- 
nomen der Bewegung ist diese sog. „mechan. Entropie1* niehts anderes ais die Wrkg. S  
der HAMILTOXsehen Gleichung. Dieser Zusammenhang macht die Atomizitat der 
"Wrkg., die „Wirkungsquantcn“ , leiehter yerstandlieh u. gestattet auch dic Behand- 
lung der statist. Verteilung einer groCen Anzahl yon Elementen. Die Wahrschein- 
lichkeitsfunktion eines Punktes in einem bestimmten Gebiet wird mit der mechan. 
Entropie S  durch die verallgemeinerte BOLTZMANNSche Bezieliung S  =  k log yj 
verkniipft. Die uniyerselle Konstantę k ergibt sich zu /i/2 n i in tJbereinstimmung 
mit der Wellenmechanik. Wenn dieser Wert in die jACOBIsche Gleichung eingesetzt 
wird, wird die SCHRODINGER-Gleichung erhalten, die aber keine universelle Gleichung, 
sondern nur die Gleichung einer Art der Bewegung ist. (Journ. Pliysiąue Radium
10. 1—14. Jan. Paris, Inst. du Radium.) E. JOSEPHY.

J . Ullmo, Theorie der Quantenspriinge. Entw. der Tlicorie, daC das Elektron 
sich nur in Sprungen, von denen jeder dem Wirkungsąuant h entspricht, fortbewegt, 
auf wellenmechan. Grundlage. (Journ. Physique Radium 10. 15—31. Jan.) E. Jos.

R. D. Kleeman, Das Problem der Wechsełwirkung zwischen Slrahlung und Elektron. 
Kurze Aufzahlung der Ergebnisse der thermodynam. Unterss. des Vfs. Ais Eigg. des 
Elektrons werden aufgezahlt: 1. Innere Energie auBer der kinet.; 2. Strahlungsfahig- 
keit auf zweierlei Weise, namlich einerseits unter Beschleunigung, andererseits auf 
Kosten innerer Energie ohne Beeinflussung seiner Bewegung. 3. Verlangsamung seiner 
Bewegung unter EinfluB auBerer Strahlung bei Zunahmc seiner inneren Energie.
4. Die Krafte, die im elektr. Feld auf das Elektron einwirken, hangen yon seiner inneren 
Energie ab, u. nehmen im allgemeinen mit dieser ab, so daB es yorkommen kann, daB 
das Elektron unter Umstanden uberhaupt kein elektr. Feld besitzt. Es wird auf die 
Bedeutung der Ergebnisse fiir die Atomphysik hingewiesen. (Science 69. 380—81. 
5/4. Schenectady, Y., U. S. A.) K y r OPOULOS.

G. P. Thomson, Die Wellentheorie der Elektronen. Vf. gibt eine anschauliche 
Darst. der Grundziigc der Entw. der Wellentheorie des Elektrons. Naeh einer kurzeń 
Darst. der bisherigen Auffassung yom Wesen des Elektrons u. des RuTHERFORD- 
BOHRschen Atcms wird auf die Sehwierigkeitcn eingegangen, denen bisher namentlich 
die Erklarimg der opt. Dispcrsion u. des lichtelektr. Effekts begegnete. Hierauf wird 
der physikal. Inhalt der d e  BROGLlEschen Tlieorie dargestellt u. dio Auflosung der 
• Schwierigkeiten der bisherigen Theorie. Dic Beziehungen zwischen klass. NEWTOX- 
schcr u. Wellenmechanik werden auseinandergesetzt u. dic Experimentalunterss. 
behandelt, die den Beweis fur die Wellennatur des Elektrons crbrachten. Dio mog- 
lichen ungefahren physikal. Vorstellungen v on  der Natur des Elektrons auf dieser
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Grundlage werden betrachtct u. dic Folgcrungen, dio H e it l e r  u . LONDON daraus 
fiir die homóopolarc Bindung der Atorao ableitcn. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. 311—15. 
29/3. Aberdeen.) K y r o p o u l o s .

L. H. Sensicle, Die Wellenllieorie der Elektronen. (Vgl. Yorsfc. Ref.) Vf. stellt 
eino anderweitige Dcutung der Elektronenbeugungsbilder zur Diskussion, die dio 
Vorstellung der Verbindung des Elektrons m it einem Welłenzuge vermeidet: Die Elek
tronen werden beim Auftreffen auf die Metallfolie gebremst u. erzeugen dort Rontgcn- 
strahlen, welche beim Durchgang gebeugt werden u. an der Oberflache Photoelektronen 
auslósen. Die Grundvoraussetzung dieser Dcutung: Richtungsgleichheit der aus- 
gelosten Photoelektronen m it den erzeugenden Rontgenstrahlen, wird bereits vom Vf. 
hervorgehoben. (Journ. Soe. chem. Ind. 48. 374—75. 12/4. Ncwcastle-on-Tyne.) K y r .

G. P. Thomson, Die Wellentheorie der Elektronen. Erwiderung. Vf. zeigt, daB 
die Voraussetzungen zum Deutungsvers. von S e n s ic l e  (vorst. Ref.) nicht zutreffen, 
u. weist namentlich darauf liin, daB dio beim Elektronenbeugungsvers. dureh die auf- 
fallenden Kathodenstrahlen erzeugte Minimalwellenlange nicht dem ElN STElN schen 
Gesetz folgt, u. daB die durch Rontgenstrahlen ausgelósten Elektronen nicht m it den 
Strahlen richtungsglcich sind. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. 375. 12/4.) KYROPOULOS.

F. W. van Oploo, Einiges uber die Mełhode von Duane-Compton. Mathemat.
Vf. gibt den Gleichungen von D u a n e -Co m p t o n  eine etwas andere Dcutung, so dali 
die Vers.-Ergebnisse von D a y is s o n  u . Ge r m e r  sieli anders auffassen lassen. (Physica, 
9. 119—22. 1929.) K. W o lf.

Myril N.Davis, Elektronenrefhxion von Kobalt und Eleklronenwellen. Vgl. C. 1928.
I I .  1649.) Unters. der Elektronrcflexion von Co. Durch ein geeignetes Verzogerungs- 
potential wird die Sekundaremission in zwei Geschwindigkeitsgrupx>en aufgelóst: Dio 
,,rcflektierten“ Elektronen, die inncrhalb weniger Volt die Primargeschwindigkeit 
bewahrt haben, u. die Elektronen m it gróBercn Gcsehwindigkeitsverlusten. Dio 
charakterist. Maxima sind den „rcflektierten“ Elektronen zuzuschreiben. Nach der 
Theorie der EIektronemvellen wird dio Reflexionskurve aus der Krystallstruktur nach 
der BRAGGsclien Fonnel berechnet. (Da die Verss. m it polykrj-stnllinom Co ausgefuhrt 
w urden , entsprechen die B edingungen de r Pu lverm ethode.) Die U bero instim m ung 
der so bereehneten m it der beobachteten Kurye ist gut, wenn die beobachtete Kurve 
urn 4—5 V (entsprechend der thermion. Arbeitsfunktion des Co) versclioben wird, 
wahrend n ach  D a v i s s o n  u . G e r m e r  ein Oberfliichenpotential von etwa 18 V an- 
zunehmen ist. (Naturę 123. 680—81. 4/5. Madison, Univ. of Wisconsin, Lab. of 
Physics.) LESZYNSKI.

Toshinosuke Muto und Tasaburo Yamaguti, Uber die Beugung von Katlioden- 
slrahlen durch Krystallpulier. t)bertragung der Methode der Beugung homogener 
Kathodenstrahlen auf Krystallpulver. Die Vff. bedienten sich der Apparatur von 
KlKUOHl (C. 1928. I I . 2528) u. teilen yerschiedene Vorverss. mit, die dic Auswahl 
einer geeigneten IFnterlage fiir das Krystallpulyer zum Gregenstand haben. Ais beste, 
durch ihr eigenes Beugungsbild am wenigsten stórende, wurden Spinnwebfaden be- 
funden. Messungsdaten an BlgO ergaben gute Dbereinstimmung dor Gitterparameter 
m it denen aus Rontgenstrahlenmessungen. (Procced. Imp. Acad., Tokyo 5. 122—24. 
Marz. Tokyo, Univ.j K y r o p o u l o s .

G. P. Harnwell, Die raumliclie Slreuung von Elektronen in Helium, Neon, IYasser- 
stoff und Slickstoff. Vf. untersucht qualitativ die riiumliche Verteilung von Elektronen, 
die durch He, Ne, H 2 u. N2 gestreut werden (vgl. C. 1928. II. 1525). Elektronen, dio 
ciast, gebeugt werden, werden im allgemeinen um wenige Grade gestreut. Elektronen, 
die einen unelast. ZusammenstoB erlitten haben, werden um etwas groBcre Winkel, 
solche, die 2 unelast. ZusammenstoBe erlitten haben, um noch groBere Winkel gestreut. 
(Physical Rev. [2] 33. 559—71. April. Princeton, N. J „  Palmcr Phys. Lab.) L o r e n z .

A. E. van Arkel und J. H. de Boer, Die chemische Bindung ab  elektrostalische 
Erscheinung. II. (I. vgl. C. 1929. I. 2009.) Erortcrt wird Bldg. u. Bau der Ionen. E s 
konnen auftrcten 1. ncgative Ionen, ausschlieBlich m it Edelgaskonfiguration, gegeben 
durch Elemente flach vor den Edclgasen unter Aufnahme von Elektronen (Halogene, 
H -, O-Gruppe, N-Gruppe). 2 positive Ionen in vcrschiedenen Gruppen: a) nackter 
Kern: H ; b) Ionen m it He-Konfiguration; c) Ionen m it 8 AuBcnelektronen, gegeben 
durch Atome, die auf die librigen Edelgase folgen, durch Abgabe von Elektronen bis 
hochstens 8 (Ru, Os); d) Ionen mit 8 AuBenelektronen, dic sich ganz wie Edelgase 
betragen, aber von diesen dadurch Terschieden sind, daB innere Gruppen mohr Elek
tronen enthalten, ais das entsprechende Edelgasatom, die seltenen Erdcn u. die darauf-
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folgenden Elomente Hf bis Os; e) Ionen m it 18 AuBenclcktroncn, gegeben duroh die 
Atome, dio auf Ni, Pd oder P t folgen; f) weniger symmctr. Ioncn dadurch, daB nicht 
die hochste Wertigkeit der Elemcnte erreicht. wird odcr ais n. Pall boi Pe, Co, Ni, Rh, 
Pd, Ir, Pt.. (Chcm. Weekbl. 26. 114— 18. 16/3.) Gr o s z f e l d .

A. E. van Arkel und J. H. de Boer, Die chemische Bindung ais elektrostalische 
Erscheinung. III . (II. vgl. vorst. Ref.) Behandelt wird die raumliche Rangordnung der 
Ionen in den Molekulen, das Verh. u. der Charakter der versehiedenen H-Verbb., 
umhullte u. nicht umhiillto Verbb. (Chem. Weekbl. 26. 14G—49. 9/3.) G r o s z f e l d .

A. E. van Arkel und J. H. de Boer, Die chemische Bindung ais elektrostalische 
Erscheinung. IV. (III. vgl. vorst. Ref.) Behandelt werden: GroBo der Ionen, die 
Abschirmung in Abhangigkeit von den IonengroBen u. elektrostat. Dissoziation in 
Verb. mit Ionenladung u. IonengroBe. (Chem. Weekbl. 26. 182—86. 30/3. Briissel.) Gd.

A. E. van Arkel und J. H. de Boer, Die chemische Bindung ais elektrostalische 
Erscheinung. V. (IV. vgl. vorst. Ref.) Besprechung der Beziohungen zwischen Ionen- 
groBe u. Krystallstruktur. (Chem. Weekbl. 26. 210—12. 13/4.) G e o s z f e l d .

A. E. van Arkel und J. H. de Boer. Die chemische Bindung ais eleklrostatische 
Erscheinung. VI. (V. vgl. vorst. Ref.) Behandelt wird die Gittertheorie von BORX. 
(Chem. Weekbl. 26. 224—28. 20/4.) G r o s z f e l d .

O. Stern, Erwiderung auf die Bemerkung von D. A . Jackson zu John B. Taylors 
Arbeit: „Das magnetische Moment des Lithiumatoms“. Die Bemerkung von JACKSON 
(C. 19 2 9 . I. 2507) zur Arbeit T a y l o r s  (C. 1929 . I. 1304) beruht auf der Annahme, 
daB ein  magnet. Moment des Kernes unbedingt von der GroBenordnung eines B o h r - 
sehen Kernmagnetons, d. h. 1/2C00 eines gewóhnlichen BoiIRsehen Magnetons sein muBte. 
Zur Deutung der Peinstruktur des L i nach H e is e n b e r g  ist dem Kern aber ein Moment 
von der GroBenordnung des gew óhnlichen BOHRsehen Elektrons zuzusehreiben. (Ztsehr. 
Physik 54. 158. 21/3. Hamburg.) L e s z y n s k i .

C. Hermann, Zur systematischen Strukturtheorie. I I . Ableitung der 230 liaum- 
gruppen aus ihren Kennoektoren. (I. vgl. C. 1929 . I. 189.) Die Ableitung gesehieht 
gegeniiber den friiheren melir dureh einen algebraisehen Pormalismus, die geometr. 
Oberpriifung wird vermieden. Einige Satze uber die Kennvektoren ermógliehen es, 
jedem beliebigen Raumgruppensymbol anzusehen, ob es in sich widerspruchsvoll 
ist oder nicht. (Ztsehr. Krystallorg. Minerał. 69. 226— 49. Dez. 1928.) Sk a l ik s .

C. Hermann, Zur systematischen Strukturtheorie. I II . Kelten- und Netzgruppen. 
(II. vgl. vorst. Ref.) Aufsuchung der Mogliehkeiten fiir die Symmetrie von Ketten- 
u. Netzinseln der W EISSENBERGsehen Thcorie. (Ztsehr. Krystallogr. Minerał. 69. 
250—70. Dez. 1928.) Sk a l ik s .

C. Hermann, Zur systematischen Strukturtheorie. IV. Untergruppen. (III. vgl. 
vorst. Ref.) Verwendung der Kennvektoren zur Aufzalilung der Untergruppen. An- 
wendung a\if Pseudosymmetrie (deformierte Strukturen). (Ztsehr. Krystallogr. Minerał. 
69 . 533—55. Pebr. Stuttgart, Theoret.-physikal. Inst. d. T. H.) Sk a l ik s .

S. Bochner und H. śeyfarth, Uber einen arithmetischen Satz der Ronigenkrystallo- 
graphie. Mathemat. Ausfiihrungen uber die Deduktion bestimmter Symmetrie- 
bedingungen aus den Zahlen der Gittervariabcln. (Probleme der modernen Physik. 
D e b y e  : SOMMERFELD-Fcstsehrift 1928 . 88—94 [Leipzig, H ir z e l ].) F k b g .

G. W. Brindley und R. G. Wood, Ober die Ladungsterteilung von Chlor-Ion 
im Steinsalz. Vff. untersuchen mittels einer Prazisionsmethode die Intensitiiten der 
Róntgenstrahlinterferenzcn an Steinsalz u. Sylvin; die sogen., hieraus deduzierten 
„F-Ivurven“ decken sich annahernd m it den theoret., die auf Grund einer radialen 
Ladungsverteilung der Ladungen innerhalb der Ionen dieser Krystallgitter errechnet 
sind. Eine sehr exakte Best. fur das Cl-Ion ergibt aber eine uber die Genauigkeits- 
grenzen hinausgehendc Abweicliung zwischen Theorie u. Vers. Vff. entwickeln Griinde 
dafiir, daB dies nicht durch eine mangelnde sphar. Symmetrie der Ionen bedingt ist, 
sondern dureh Anderungen der radialen Ladungsverteilung im Einzelion. Durch 
mathemat. Analyse laflt sich die Differenz der Ladungsverteilung in cinem f r  e i 6 n 
Cl-Ion u. einem im Steinsalzgittcr eingebauten ermittcln. (Philos. Magazinc [7] 7. 
616—23. Marz. Manchester, Univ.) PRANKENBURGER.

J .  Brentano und J .  Adarnson, Prazisionsmessungen der Runtgenstrahlrejlexionen 
an Kr !jstallpulvern. Die Gitterkcm-stanlen von Zinkcarbonat, Mangancarbonat und Cad- 
miumozyd. Vff. ftihren Prazisionsbestst. der Gitterabstande u. Rhomboederwinkel von 
ZnC03 u. MnC03 an pulverfórmigem Materiał aus; die Ergebnisso dienen zur Prufung 
der durch Addition konstanter Parameter fiir die Gitterbausteine yerschiedener Carbo-
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nate errechnetcn Gitterkonstantcn. Es zeigt sieli, dafi dio m it einem fixen W ert fiir 
dio Raumerfiillung der C03-Gruppo errcchneten Gitterkonstanten zwar gute Annake- 
rungswerte geben, jedock nicht yóllig m it den experimentellen sick deeken. Dio Metkodc 
der Messung, sowie dereń KontroUe wird genauer besekrieben; letztere erfolgt mit 
CaO ais „Standardsubstanz“ von groBer Volumenabsorption. Dio gofundonen Werte 
der Gitterkonstantcn, Acksenwinkel usw. sind im Original einzuselien. (Philos. Magazinc 
[7] 7. 507—17. Marz. Manckester.) FRANKENBURGER.

J. Topping, Krystallform und potenlielle Energie der isomorplien Krysłalle Korund 
(Al„Oz) und Hdmatit (Fe203). Bercelinung der Gitterencrgie unter Annakme punkt- 
formiger Ionenladungen u. Einbeziekung der abstoBenden (niekt-elektrostat.) Krafte. 
Das Minimum der Gitterenergie liefert Parameterwerte, welcke in guter Ubereinstimmung 
m it den rontgenograpk. bestimmten sind (W. L. B r a g g , C. 1925 . I. 10; P a u l in g  
u. HENDRICKS, C. 1 9 2 5 . II. 263); auck die durcli dio Al-Atome bewirkte Deformation 
der hexagonaldicktesten Paclcung aus Sauerstoffatomcn wird durcli dio Rechnung 
befriedigend wiedergegeben. — Ncubereclmung fiir N aN03. (Procecd. Roy. Soc., 
London Serio A 122 . 251—73. 1/1.) Sk a i .ik s .

Theodor Sexl, Zur Quanlentheorie des Atomkems. Es wird rcrsucht, die von 
G u r n e y  u . C o n d o n  (C. 1 9 2 8 . II. 2326) u. G am o w  (Ztschr. Pkysik 53. 601) vor- 
gcsehlagcno Erklarung des radioakt. a-Zerfalls quantitativ in crster Niikerung durcli- 
zufiilireji. (Ztsckr. Pkysik 54. 445—48. 12/4. Wien, Univ.) WRESCHNER.

J. H. J. Poole, Die durchsclinillliclie Lebensdauer eines Atoms. Im Hinblick auf dio 
Veróffentlichung von J e a n s  (vgl. C. 1929- I. 1781) crrccknet Vf. die durckschnittlicke 
Lebensdauer der Atomo der gewóhnlicken Elemente auf der Erde zu mindestens 
1021 Jakren, ciner Zahl, die gegoniibcr dem geschatzten Alter des Universums so groB 
ist, daB man dio Atomo auf der Erde gut ais ewig betrackten kann. In  einer Nacksckrift 
sclilieBt sieli JEANS diescr Auffassung an. (Naturę 1 2 2 . 960—61. 22/12. 1928. Dublin, 
Trinity Coli.) B e h r l e .

Harold JeJJreys, Die durchsćhnittliche Lebensdauer eines Atoms. Polemik m it 
POOLE (vorst. Ref.) (Naturo 123. 87. 19/1. Cambridge, St. John’s Coli.) B e h r l e .

J. H. J. Poole, Die durchschnittlicJie Lebensdauer eines Atoms. Answort an 
JEFFREYS (vorst. Ref.) (Naturę 123. 131. 26/1. Dublin, Trinity Coli.) B e h r l e .

Aristid V. Grosse, \Varum lei radioaktiven Umwandlungen keine H-Kerne aus- 
■gesandt werden konnen. Auf Grund der ElN STEIN sehen Gleicliung (E =  m -c2) u. der 
AsTONscken Ivurve (C. 1927. II. 1659) wird gezeigt, daB die Aussendung von H-Kernen 
-aus radioakt. Atomen im Gegensatz zur Emission von a-Teilchen kein exotkcrmer, 
sondern ein endotkermer, energieyerbrauchender ProzeB ist. Dio Energiemenge, die 
fur oinen Zerfall unter H-Kern-Emission zugefiihrt werdep muB (ca. 0,9-10-5 erg fiir
1 Atom) ist prakt. ebenso groB wie die, die bei ciner He-Kcrn-Aussendung frei wird 
(ca. 1,10-10"5 erg fur 1 Atom). (Ztschr. Physik 5 4 . 764—66. 16/5. Shangkai, Ckem. 
In s t.)  _ W r e s c h n e r .

H. Herszfinkiel und H. Jędrzejowski, U ber die Bedingungen der Gruppen- 
bildung radioakłiver Atonie. Die Gruppenbldg. radioakt. Atome wird durck die Ggw. 
von Verunreinigungen bcgiinstigt; dic Yerunreinigungen bilden Korne, an die sieli 
■die akt. Atomgruppen anlagern. Bei sehr saubercm Arbeiten konnen atomare Lsgg. 
erhalten werden. Mit solehen Lsgg. haben Vff. die Adsorption radioakt. Substanzen 
•an Filtrierpapier u. das Eindringen radioakt. Atome in eine fosto Unterlage untersueht. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 188 . 1167—69. 29/4.) W r e s c h n e r .

E. Montel, Ober das Eindringen von Polonium in Blei. Das Phanomen ivurde 
.nack einer photograpk. Methode untersuckt. Diinne Pb-Blattchen, die auf einer Seite 
einen radioakt. Nd. trugen, wurden m it der anderen Seite gegen eine photograpk. 
Gelatinesckicht gepreBt. Einige Tage oder Wochen nach Aufbringung des akt. Nd. 
zoigte sich ein pliotograph. Bild in Form eines feinen Netzes, das in seiner Gfesamtheit 
ciner direkten Pliotographio des akt. Nd. entsprach. Das Po dringt also durch die 
Spalten zwischen den Pb-Krystallen hindurch, fiir Licht u. fiir Gase sind diese Spalten 
undurckdringlick. Die Po-Ndd. wurden in schwack HCl-saurer Lsg. hergestellt. Die 
Ggw. von Saure ist zum Gelingen der Verss. notwendig. (Journ. Physiąue Radium 
[6] 1 0 . 78—80. Febr. Paris, Ra-Inst.) W r e s c h n e r .

G. C. Laurence, Relative Geschwindigkeiten der a-Teilchen verschiedener radio-  

■akther Elemente. (Vgl. C. 1928 . II. 323.) Das Yerhiiltnis der Gcschwindigkeiten der 
a-Teilchen von RaC', ThC, ThC' u. R aF  wurdo nach der magnet. Feld-Methode be- 
stim m t. Vf. fand: R aF : ThC: RaC ': ThC' =  0,8277: 0,8885: 1,0000: 1,0679, bei
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einem walirscheinlichen Fehler von 0,05%. Wenn man den von B r ig g s  (C. 1928-
II. 2327) gefundenen Wert fiir die Geschwindigkeit von RaC' =  1,923-10’ cm/sec 
einsetzt, so ergibt sich fur die Geschwindigkeiten: TliC =  1,709-10° cm/scc, ThC' =
2,054-109 cm/sec, R aF  =  1,592-10° cm/sec. (Proeeed. Roy. Soc., London. Serie A.
122. 543—51. 4/2. Halifax, Univ.) W k e s c h n e r .

R. R. Nimmo und N. Feather, Eine Untersuchung uber die Ileichweiten der weit- 
reichenden a-Teilchen des Thorium G und Radium G mit Benulzung einer Ex]xinsions- 
kammer. Vff. finden beim ThC 2 Gruppen von weitreichenden a-Teilchcn m it Ioni- 
sationsreichweiten von 11,70 u. 9,90 cm. Es wurden auch einige Strahlen m it Reich- 
weiten >  12,5 cm gefunden, bei dcncn es sich vermutlich gleichfalls um a-Strahlen 
des ThC handelt. Niclit ganz so klar ist dic Sachlage bei RaC. Es werden Rcichwciten 
von 9,16, 7,5 u. 12,5 cm beobachtet, es laBt sich aber nichfc entsclieiden, ob die Teilchen 
in Gruppen von konstanter Geschwindigkeit em ittiert werden. Die Verss. wurden 
m it einer W lLSO N -K am m er ausgefiihrt. (Proeeed. Roy. Soc., London. Serie A. 122. 
668—87. 4/2. Cambridge.) W r e s c h n e r .

J. Chariton und C. A. Lea, Einige Versuche, betreffend die Zdlilung von a-Teilclien- 
scintillationen. I. Zwcclc dieser umfangreichen Unters. ist eingehendes Studium der 
die Ergebnissc der Scintillationsziililung becinflussenden Faktoren u. Zusammenstellung 
der liieruber gesammelt-en Erfahrungen anderer Autoren. Die bciden Hauptvorgiinge 
sind: Umwandlung der Energie des a-Teilcliens, welches die ZnS-Scliicht trifft in 
Strahlungsenergie u. Wahrnehmung dieser Strahlung unter versehiedenen Bedingungen 
durch das Auge. Zu ihrer Aufklarung wurden untersucht: das Minimum der dem Auge 
noch walirnehmbaren Lichtenergie, das Umsetzungsverhaltnis der kinct. Energie 
des a-Teilchens in Strahlung, dic Geschwindigkeit der langsamsten, noch durch Scin- 
tillation walirnehmbaren a-Teilchen, u. der EinfluB der numer. Apcrtur des Zahl- 
mikroskops. Eino Vorr. wird bcschrieben zur Erzeugung regelmaBiger Punktblitze 
von Licht m it bekannter Zus., deren Energie u. Dauer leieht zu regeln ist. Die mini- 
male sichtbare Strahlung ergab sich fiir grunes Licht (A =  0,5 /() zu 17 u. 30 Licht- 
ąuanten bei geiibten bzw. ungeubten Beobachtern. Die Empfindliclikcit des Beob- 
acliters kann durcli Mcdikamente gesteigert werden. Die Unters. der Beziehung 
zwischen Funkendauor u. Wahrnehmbarkcit ergab, daB fiir dio Wahrnehmung von 
Funken von kurzerer Dauer ais 1/100 Sek. dio Energie u. nicht dic Dauer maBgebcnd ist. 
(Proeeed. Roy. Soc., London. Serie A. 122. 304—19. 1/1.) KYROPOULOS.

J. Chariton und C. A. Lea, Einige Versuche, betreffend die Zdlilung von a.-Teilchen- 
scintillationen. II . Das Umsetzungsi-erhaltnis der Umwandlung der kinetisclien En&rgie 
von OL-Teilclien in Strahlungsenergie. (I. vgl. vorst. Ref.) Fiir die vorliegende Unters. 
war vor allem Best. der Kerzenstarke des vom Zinkblendcschirm reflektierten Lichtes 
erforderlich bei BeschieBung m it einer bekannten Anzahl a-Teilclien von bekannter 
Energie. Dies geschah sowohl durch visuellen Vergleich der Helligkcit m it einer 
Norniallichtcjuelle, ais auch durch Best. der spcktralen Energieverteilung u. Berechnung 
der Kerzenstarke mittels der Definitionsglcichung des mechan. Lichtaquivalents. 
Der Wert bewegt sich fur verschiedcnartigo Zinksulfidschirme zwischen 12 u. 25%. 
(Proeeed. Roy. Soc., London. Serie A. 122. 320—34. 1/1.) KYROPOULOS.

J. Chariton und C. A.Lea, Einige Versuche, betreffend die Zdhlung ton a-Teilchen- 
scintillationen. I II . Praktische Anwendungen. (II. vgl. yorst. Ref.) Dieser Teil der 
Unters. befaBt sich mit dem EinfluB der numer. Apertur u. VergróBerung des opt. 
Systems auf dio Sichtbarkeit der Scintillationen, m it der Unters. der Geschwindigkeit 
der a-Teilclien, dic zur Beobachtung von Scintillationen hinreichen, u. der Diskussion 
des Mechanismus der Scintillation. Auf Grund von Beobachtungen von a-Teilchcn- 
bahnen bei 120Ó X VergroBerung identifizieren die Vff. den Umfang einer ScintOlation 
mit dcm Umfang des vom a-Teilchen getroffenen Ivrystallchcns. Dio W ahrnehmbarkeit 
von /^-Teilchenscintillationen wird dam it erklart, daB mehrere /S-Teilchen gleichzeitig 
den Krystall treffen u. so die insgesamt zur Wahrnehmung erforderlichc Energio ver- 
lieren. (Proeeed. Roy. Soc., London. Serie A. 122. 335—52. 1/1.) KYROPOULOS.

O. W. Richardson und F. S. Robertson, Die Emission weicher Rontgenstrahlen 
durch verschiedene Elemente bei holiertn Spannungen. (Vgl. C. 1927. II. 1124.) Ais; 
Fortsetzung der friiheren Verss., bei denen m it Spannungen bis zu 500 V gearbeitet 
wurde, haben Vff. die Elemente C, S, Cr, Mg, Fe, Co, Ni, Cu, Mo, Pd, Ag, W , P t u. Au 
bei Spannungen von 2000, 4000 u. 6000 V untersucht. Die Ergebnisse sind in Kurven- 
bildern dargestellt. Die Verss. sollen fortgesetzt werden. (Proeeed. Roy. Soc., London 
Serie A 124. 188—96. 2/5. London, Kings College.) W r e s c h n e r .
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H. C. Webster, Die photographische Messung der relaliven Inlensitalen der L  alt 
a2-, Oj-Linien des Silbers. Vf. bestimmt das Intensitatsyerhaltnis L  a.1: L  a2 zu 100: 12,0, 
L  ax: Ł a j  zu 100: 4,6—7,3 m. L  rx.1: L  ̂  zu 100: 40. (Procecd. pliysical Soc., London 41 . 
181—91. 15/4. Melbourne, Univ., Nat. Phil. Lab.) L o r e n z .

H. C. Webster, Funkensatellite der Lu-Linien des Silbers. Messung der Wellen- 
liingc von 4 Satelliten der Silbcr-Z. a-Linie. (Proceed. pliysical Soc., London 41 . 192 
bis 193. 15/4. Melbourne, Univ., Nat. Phil. Lab.) L o r e n z .

Adolfo T. Williams, Chemische Valenz und spektrale Multiplizitat. Wenig gekurzte 
Wiedcrgabe der C. 19 2 8 . II. 126 referierton Arbcit. (Journ. Chim. physiąue 25 . 722 
bis 726. 25/12. 1928. La Plata, Univ., Inst. dc Fis.) R a b in o w it s c h .

H. E. White, Spektrale Beziehungen zwischen einigen isoelektronigen Systemen 
wid Termseąuenzcn. I. Teil: C a l, Sc I I ,  T i I I I ,  V I V  und Cr V. Wenn man die 
Quadratwurzeln aus den Termwerten in der isoelektronigen Reihe K  I, Ca II, Sc I II , 
Ti IV, V V gegen die Kernladungszahl auftragt, so crhiilt man annahernd gerade 
Linicn; die Linien 4 s, 4 p  u. 4 d sind cinandcr parallel (Gesetz des irregularen Dubletts), 
wiihrend die 3 c£-Linie relatiy hoch beginnt u. dann alle anderen kreuzt, so daB schon 
im Sc I I I  die Konfiguration 3 d die energieiirmstc ist. Durch Extrapolation aus den 
Spektren Ca I, Sc II, Ti I I I  u. Vergleich m it der Erfahrung konnten etwa 30 ticfe Termo 
des V IV u. Cr V identifiziert werden. Sie entsprcchen den Konfigurationen 3 d2, 3 d 4.5, 
3 d 4 p  u. 'id  4 d. Der Grundtcrm ist 3 d2' 3F„f Ihm  entsprcchen die (extrapolierten) 
Ionisierungsspannungen 48,3 Volt ( F3+-3 d2'3F„— > Vi+-3 d2'D„) u. 72,8 Volt
(Cr4+-3 d2'3F„----->- Cr5+-3 d '2D2). Untcr den Termen, die der Konfiguration 3 d 4 p
in den Elementen Sc I I  bis Cr V entsprechen, ist der Term 1D.: (entgegen den H und- 
schcn Regeln) der ticfste. Die Kuryen, welchc die Wurzeln aus den Termwerten ais 
Funktion von Z  darstcllen, sind in der Ca I-Reihe denen in der K  I-Reihe analog: 
d. h. die Kuryen 3 d 4 .s, 3 d 4 p u. 3 d 4 d laufen einander parallel, die Kurye 3 d- kreuzt 
alle ubrigen; vom Ti IV ab ist 3 d2 der energicarmste Zustand. (Pliysical Rev. [2] 33 . 
538—46. April. Cornell Univ.) RABINOWITSCH.

G. Hoffmann, Absorption in  angereglen Zusldnden. Es wird die Absorption des 
Lichtes im  clcktr. angercgten Cd, Zn  u. Tl untersucht. Bei Cd absorbieren die meta- 
stabilen P-Zustande sehr stark, der 2:l /^-Zustand maBig. — Bei Zn absorbieren alle 
drci P-Zustande gleich stark (erstens wegen der kleinen Termdifferenz, die eine Dber- 
fiihrung des einen Zustandcs in den anderen durch StóBe erleichtert, zweitens wegen 
der unyerhaltnismaBig groBen Lebensdauer des 23 Pj-Zustandcs). — Im elektr. an- 
geregten Tl-Dampf wurde eine Absorption des metastabilen 2P>/,-Zustandcs beob- 
achtct. — Verss. uber den EinfluB verschicdener Gase auf die Absorption des an
gercgten Cd stelien in Einklang m it den Ergebnissen ahnlicher Rcsonanzfluorescenz- 
verss. (Physikal. Ztsclir. 30. 169. 15/3. Halle.) L e SZYNSKI.

Pierre Lacroute, Funkenspektrum von Schwefel, S I I ,  im  Schumann-Gebiet. 
(Vgl. C. 1928- n .  1528.) In der vorliegenden Arbeit wurde das Funkenspektrum von 
S bestimmt; cs ergaben sich mehrere Linien, welche bisher nicht bekannt waren: die 
schwachen Linien 1813,86 A, 1815,75 A u. 1834,76 A. Fernerhin wurde in der Nahc 
der Bogenlinie 1820,37 A eine Linie 1820,81 A aufgefunden. — Die 4 Linien scheinen 
zu der Serie b* P  — a 2P  zu gehóren. — Weiterhin wurde eine Linie 1993,37 A gefunden, 
dereń Intensitat auf yerschicdenen Platten wechseltc u. dic genau dem Óbergang 
b iP 1 — 4 p 1 P3 entspricht. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 87 . 975—76. 26/11. 
1928.) T o l k s d o r f .

W. Hanie, Die optisclie Anregungsfunktion der Heliumlinien. Es wird dic opt. 
Anrcgungsfunktion (Lichtausbeute beim ElektronenstoB in Abhiingigkcit yon der 
Voltgesehwindigkeit der stoBenden Elektroncn) fiir die im Sichtbaren gelegenen He- 
Linien bestimmt. Die Anregungsfunktionen aller beobachtcten Linicn zeigten ein 
Maximum; fiir alle Linien einer Serie ist die Form der Anregungsfunktion die gleiche; 
Linien yerschiedener Serien zeigen yerschiedenes Verh. der Anregungsfunktionen. 
(Physikal. Ztsehr. 30 . 169—70. 15/3. Halle.) L e SZYNSKI.

R. von Hirsch und R. Dopel, Abklingung von Heliumlinien. In  der friiher bc-
schriebenen Anordnung (C. 1 9 2 7 . I. 1657) untersuchen Vff. die Abklingung yon He- 
Linien. Der Kanalstrahl hat die Form einer schmalen Lamelle u. wird yon der Schmal- 
seite anyisiert. Die Spektrogramme werden photometriert. — Die W erte fiir die Ab- 
klingzeiten sind sehr yersehiedcn, z. B. fiir die Linie 3965 0,8, fiir die Linie 414 
5,0-10~8 sec. Es bestehen also Untersehicde im Verhaltnis 1 : 6 ;  auBerdem ein deut-
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licher Gang innerhalb der Scrien, ganz im Gcgensatz zur Konstanz bei den Wasserstoff- 
serien. (Ann. Physik [5] 1. 963—76. 19/4.) L o r e n z .

łan Sandeman, Die Fulcherbanden des Wasserstoffs. Analyse der Fulcherbanden. 
In  jeder Bandę sind die Hauptzwcige li ', Q u. P'. Der @-Zweig ist ident. m it dem 
von R ic h a r d s o n  (C. 1927 . I. 1792). Ii' u. P ' haben eine gemeinsame Ausgangs- 
schale, versehieden von der des (J-Zweiges, alle 3 Zweige haben eine gemeinsame 
Endschalc. Die Anordnung zeigt Termdifferenzen, die — soweit untersueht — in 
Obereinstimmung m it der Quantenmcchanik stehen. (Vgl. hierzu die vorlaufige Mitt., 
C. 1929 . I. 2621.) (Procced. Roy. Soc. Edinburgh 49 . 48—64.) L o r e n z .

D. A. Jackson, Feinslruktur der Ilauptseriendubletts des Cdsiums. Erwiderung 
auf eine krit. Bomerkung von F i l l i p p o w  u . G r o s s  (C. 1929 . I. 1900), zu einer Arbeit 
des Yf. (C. 1929 . I. 353); Vf. kalt die K ritik  fur unbegriindet. (Naturwiss. 17 . 364. 
17/5. Oxford, Clarendon Lab.) R a b i n o w i t s c h .

A. Filippov und E. Gross, Feinslruktur der Ilawptsericndublelts des Cdsiums. 
Erwiderung auf die vorst. ref. Bemerkung. (Naturwiss. 17. 364. 17/5. Leningrad, 
Opt. Staatsinst.) RABINOWITSCH.

Stanley Smith, Einige Mulliplelłs des einfaćh ionisierten Thalliums. Dureh An- 
wendung der reguliiren u. irregularen Róntgenstrahlendublettgesetze auf die opt. 
Spektren Hg-iihnlicher Atome u. Interpolation zwischen den Daten fiir Hg I  u. Pb I I I  
kann die ungefahre Lago der (6 s 6 p) 3P0l j, 2 — (6 s 6 d) 3Dlt 3-, (6 s 6 p) 3P0l lt 2 — 
( 6 s 7 s ) 3iSj- u. (6 s 6 p) 3P0, j ,  2  — (6 p  6 p) 3P 0l „-Multiplctts von Tl I I  voraus- 
bestimmt werden. Unter Bcriicksiehtigung der von CARROLL (C. 19 2 6 . I. 2172) ge- 
gebenen Wellenliingenmessung im SCHUMANN-Gebiet des (Juarzspektrums von Tl 
u. einiger unveróffentliclitcr Messungen von R. J. L a n g  wurden die vom Vf. in Tabelle 1 
ihrer Arbeit zusammengestellten Multipletts identifiziert. /  1321 gehort zur Gruppe: 
(6 s 6 s) 1S 0 — (6 s 6 p) 1P1, u. ?. 1908 zu: (6 s Gs) 1<S0 — (6 s 6 p) 3P1. Zu den Gruppen: 
( 6 s 6 p ) 1P1 —  [GsGd) 3D1, (6 5 6 1 ; ) ^ , — (6 s 6 d ) 3Z)2 u. (6 s 6 p) 1P l — (6 s 7 s) 3S 1 
gchoren die v: 40 775, 40 490 bzw. 29 566, beobachtet wurden: 40 772,0, 40 488,7 u. 
29 567,4. DaB diese Linien tatsachlich dem Tl I I  zuzusehreiben sind, beweist Vf. auch 
noch durch Studium der Veranderliclikeit der Intensitiit von Linien, welche im unter- 
brochepen Tl-Bogen mit steigender Spannung erzeugt werden. Auf Anregung von
H. N. RuSSEL -wird das Ionisationspotential von T1+ uberschlagsweise berechnet zu 
21,4 V, event. 5% niedriger, also 20,3 Volt. Vf. hatte aus andcren Uberlegungen auf 
19,8 V gescliiitzt. (Proceed. National Acad. Sciences, Washington 14 . 951—53. Dez. 
1928.) _ R e i n i c k e .

S. Pina de Rubies, Ober das Bogenspehtrum von Samarium. Messungen bei 
normalem Druck zwischen A =  3100 A  und 7. =  2750 A. Eine Tabelle bringt die dem 
Sm  zuzuschrcibenden ca. 120 Linien. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 8 . 780—81. 
11/3.) v K. W o lf .

R. J. Lang, Ober das Funkenspeklrum des Nickels (N i l l ). 26 ultraviolette
Ni-Linien im Gebiet 1250—1537 A werden ais Kombinationen des Grundterms d?-2D„,3 
m it 11 Dublett- u. (juartett-Termen der Konfiguration d8 p  erkannt. Der Grundterm 
ist einem fruheren Artikel des Yfs. (C. 19 2 8 . II . 325), die hóheren Terme der Analyse 
von SiiENSTONE (C. 1927 . II. 2151) entnommen. Die Ergebnisse stimmen m it den 
inzwischen von MENZIES (C. 19 2 9 . I. 2622) yeroffentlichten iiberein. (Physical R ot. 
[2] 33. 547—48. Edmonton, Alberta, Canada.) RABINOWITSCH.

John G. Frayne und Carol G. Montgomery, Veranderungen der Intensilat von 
Quecf:silberlinien mit dem Druck. Es wird die relatiye Intensitat verschiedener Hg- 
Linien im Gleichstrombogen (Hg-Druek etwa 1 Atm.) u. in einer Hochfreąuenzentladung 
bei Zimmertemp. (p — 10-3 mm) verglichen. Bei tiefem Druck erscheinen die Linien 
des Singulettsystems, speziell die der scharfen Nebenserie, verstarkt; diese Verstarkung 
betrifft besonders die hoheren Serienglieder. Auch Kombinationslinien u. hohere 
Serienglieder im Triplettsystem kommen bei tiefem Druck relativ starker heraus. 
(Physical R ev . [2] 33. 549—52. April. Pasadena, California Inst., Norman Bridge 
L a b -) R a b i n o w i t s c h .

Ernst Bengtsson, Ursprung des vłtravioletlen Berylliumhydrid-Bandenspektrums. 
Be gibt im H2 zwei Bandcnsysteme. Das grune ist ais 2P  —->- 2 S-System des BeH 
erkannt worden; die Deutung des ultravioletten blieb unsieher. Vf. hat dieses System 
neu aufgenommen u. bis 2200 A hinunter aufgelóst. Es ergab sich die Kantenformel 
v0 =  39417,1 +  (1476,6 n' — 14,9 n '* — 0,42 n'3) — (2221,9 n"  — 41,3 n "2), m it n =  
Vo> 3/s • • • • ®er Endzustand dieses Systems ist demnach vom Endzustand des griinen
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Tcrschicden; Yf. meint daher, beide Systeme miisscn yerschiedenen Moll. entsprechen, 
u. schrcibt das ultraviolctto dem łon BeH+ zu. (Naturo 123. 529. 6/4.) R abino w itsch .

G. H. Visser, Optische Bestimmung der Dissozialionsió&rme von Saizddmpfen. (Vgl. 
B u t k o w  u . T e r e n i n , C. 1928. II . 1975.) Vf. iibcrprufte die Verss. yon T e r e n in  
(C. 1927. I. 1792) u. yersuclite nacli der von diesem angegebenen opt. Methode die 
Dissoziationswarmen yon NaBr, L iB r  u. L iJ  zu bestimmen. Eine Tabellc bringt 
das Zahlenmaterial. Die tJberpriifung m it TIJ  bei monoehromat. Einstrahlung zeigte, 
daB die Grenzwellenlange eine Funktion von Temp. u. Druek des Salzdampfes ist. 
Die Diskussion der Vers.-Daten ergibt, da(3 die Linienfluorescenzmethode zur Best. 
-der Dissoziationswarme nicht zu eindeutigen Rcsultaten fiihrt. (Physica 9. 115 bis 
118. 1929.) K. W o l f .

Joseph W. Ellis, Absorptionsspektrum des fliissigen Benzols. Kritik einer Fer- 
-offentlichung dieses Tilels von Bames und Fulweiler. (C. 192 9 .1. 19.) (Physieal Rey. [2] 
33. 625—26. April. Los Angeles, Calif., Univ.) L o r e n z .

James Bames, Absorptionsspektrum von fliissigem Benzol-. Anlworł auf die Kritik 
durch Ellis. (Vgl. vorst. Ref.) (Physieal Rev. [2] 33. 627. April.) L o r e n z .

A. Bogros und Y. Rocard, Die Feinstruktur der gestreuten Słrahlen bei der kriiischen 
Opalescenz. Zum Cabannes-Daure-Effekt. (Vgl. C. 1928. II. 2438.) Experimentellc 
Unterss. der Vff. uber die Feinstruktur der Opalcscenzstrahlung schcinen im Wider- 
spruch zum CABANNES-DAURE-Effekt zu stehen; dieser Widerspruch wird durch 
theoret. tłberlegungen ausgeglichen. (Journ. Physiąue Radium [6] 10. 72—77. 
Febr. Paris, Ecole Normale Supórieure.) WRESCHNER.

Ernst Frankenberger, Messungen des Brechungsezponenten von Wasser zwischen 
23 und 13 cm Wellenldnge. (Vgl. C. 1927. I. 2168.) Zur Sehwmgungserzeugung werden 
3 Funkensender (Wcllenlangenbereich 40—72, 22—40, 10—22 cm), ais Empfangsgerat 
ein Thermokreuz m it Panzergalyanometer yerwendet. Die Messung crfolgt nach der 
1. DRUDEschen M ethode mit LECHERSchen D riiliten  aus Phosphorb ronze . Fehler- 

•quellen liegen in dcm EinfluB der erzwungenen Sehwingung, in der Best. der „Briicken- 
v e rk u rzu n g “  infolgo der Selbstinduktion der Brticke; sio lassen sich weitgehend eli- 
minieren. Dagegen verursacht die Beschaffenheit der Drahtoberflache Unsicherheiten, 
so daC der Wert des Brechungsindex van W. m it einem Fehler yon 0,35% beliaftet 
ist. Messungen an kólloider Kiesclsaure, an Na-Silical u. verd. NaOH  zwischen 50 
u. 60 cm ergaben keine Absorptionsbande. Die friihcr an Na-Silicat gefundene Ab- 
sorption wird daher von einer noeh nicht festgestellten Yerunreinigung veranlaCt. 
Messungen an reinem Wasser (Leitfahigkeit 2- 10_o) werden zwischen 23 u. 73 cm vor- 
genommen. Der Brcchungsindex ist in diesem Bereich nahezu konstant; zwischen 
23 u. 37 cm betragt er im Mittel 9,017. Zwischen 10 u. 23 cm angestcllte Messungen 
ergoben infolge von Eigcnschwingungen der Briicke stark schwankende Wcrte, die 
■das Yorliandensein einer Absorptionsbande ais moglich erschoinen lassen. (Ann. Physik 
[5] 1. 948—62. 19/4.) E is e n s c h it z .

N. Fontell, Ober die Molekularrefraktion des Lithiumchlorids in  Wasserlosungen. 
Vf. untcrsuchte die Mol.-Refr. yon wss. LiCl-Lsgg. in einem Konz.-Gebiet von 2,77 bis 
43,87% zwecks Feststellung eventueller Anomalien im Zusammenhang m it Hydrat- 
bldg. Ein diese charakterisierendcr Verlauf wurde nicht gefunden. Extrapolation 
auf 100% LiCl ergibt sehr naho den fiir das krystallin. LiCl gefundenen Wert. (Soc. 
Seient. Fennica Comment. phys. math. 4. Nr. 8. 1—10. 1927. Helsingfors, Lab. f. 
angew. Physik d. Univ.) KYROPOULOS.

T. H. Havelock, Die Dispersion der Doppelbrechung im  Quarz. Vf. berechnet mit 
groCer Genauigkeit die Doppelbrechimg im Quarz fiir Wellcnlangen von 4000—8000. 
P u r  seine Bereehnung yerwendet er: 1. eine Beziehung zwischen den beiden Brechungs- 
indices: ( n \  — l) -1 — (?i2„ — l)-1 — C (C =  0,014 416) u. 2. eine Dispcrsionsgleichung 
'ron Co o d e -Ad a m s  (C. 1927. II. 1437) fur den ordentlichen Index:

o , 0,008 067 , 0,002 682 , 127,2
n  i -  440  +  ; a _ 0>127 493  "f* — 0,000 974 +  /.J — 108

Die berechneten Werte (n2— nx) stimmen m it den experimentellcn Werten yon 
G if f o r d  (C. 1910. II. 1185) u. H a r r is  (C. 1 9 2 9 .1. 1193) gut uberein. (Proeeed. Roy. 
Soc., London Serie A 124. 46—49. 2/5.) W r e s c h n e r .

T. Bradshaw und G. H. Livens, Die Formel fiir  die optische Jiotationsdispersion 
des Quarzes. Die Vff. geben eine Formel fur die Rotationsdispersion des Quarzes auf 
Grund der neuesten Messungen mit tabellar. Vergleich. (Proeeed. Roy. Soc., London. 

Serie A. 122. 245—50. 1/1. Cardiff, Uniy. Coli.) K y r o p o u l o s .
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Wilhelm Schiitz, Bemerkung zurn Tg C. H/T-Geselz der paramagnetischen Drehung 
der Polarisationsebene. N ach  Vcrss. v o n  B e c c ju e r e l u . DE H a a s  (vgl. C. 19 2 9 . I .  1902) 
e rg ib t sich  d ie  m agnet. D rehung  in  Tysonit p ro p o rtio n a l der F e ld s ta rk e  d u re li absol. 
Tem p. bei tie fen  T em pp. F iir  d as A u ftre te n  tem p e ra tu rab h a n g ig e r D reh u n g  is t  
der In ten s itiltsu n te rsch ied  de r rech ts- u . lin k s-z irk u laren  ZEEM A N -K om ponenten 
m aBgcbend. B ei e in a tom igen  S toffen  u. u n te r  V ernachlassigung de r zw isch en a to m aren  
W echselw rkg. s in d  d ie  in  F rag e  kom m enden  tlb e rg an g sw ah rsch ein lich k citen  b e k an n t. 
D ie  M agnetisierung is t  d an n  d u rc h  d ie  Q uan tenzah l j der ZEEM AN-Aufspaltung u . das 
B onR sche M agneton auszudriicken . M it H ilfe  de r KRONIG-HoNLschen In te n s ita ts -  
form eln  erh iilt m an  fiir  d ie  D reh u n g  e inen  de r M agnetisierung au ch  bei tie fe r  T em p . 
p roportiona len  A usdruek . A uf de r langw elligen Seite der A b so rp tionslin ien  is t  d ie
Drehung negativ fiir einen Ubergang j — >- j +  1, positiv fiir j ----->- j u. j ->- j — 1.
F iir j =  7 2 e rg ib t sich  d ie  v o n  B e c q u e r e l  u . d e  H a a s  em pir. gefundene B eziehung, 
d ie  n u n m eh r d a h in  zu  d e u ten  is t ,  daB d ie  au ftre ten d e  K o n s ta n tę  g leich dem  V erh iiltn is 
eines B oilR schen  M agnetons u . de r E n tro p iek o n stan te  ist. D ie  T heorie  w ird  au f Io n en  
im  K ry s ta ll  a n  H a n d  des Gadoliniumsulfates m it den spek troskop . T erm en  m it  de r 
E rfah ru n g  iib e rein s tim m en d  angew endet. B ei T y so n it b a t  dio (Ju an ten zah l j n ie h t 
d ie  iib liche spek troskop . B ed eu tu n ę . (Z tsohr. P h y s ik  54. 731—35. 11/5.) ElSENSCHITZ.

R. Coustal und F. Prevet, li ber eine neue Art der Herstelhmg von phosphores- 
cierendem Zinksidfid. Die Methode, phosphorescierendes ZnS durch Explosion eines 
feingepulverten Gemisches von Zn u. S herzustellen, gestattet die Unters. verscliiedcner 
Einfliisse auf die Phosphoresccnz des ZnS. Das Maximum der Heftigkeit der Explosion 
(einem Minimum an Ausbeute entspreehend) liegt bei der Mischung 1 g S u. 3,3 g Zn. 
Gut phosphorescierendes ZnS wird erhalten bei dem Mischungsverhaltnis 1 g S: 1,5- 
bis 2 g Zn. t)berschuB an Zn verschiebt die Farbo der Phosphorcscenz nach liingeren 
Wellen u. vermindert die Dauer der Erscheinung. Fremdzusiitze vermindern die Heftig
keit der E.\plosion. Bei 10% Fremdzusatz laBt sich die Rk. nur sehwierig einleiten. — 
Zusatz von Cu, Halogenen oder P u. dessen Verbb. laBt die Farbę der Phosphorcscenz 
gruner oder blauer werden u. vergroBert Dauer u. Intensitiit der Phosphoresccnz. 
Metalle bewirken eine gelbere Farbung u. Verminderung der Dauer (auBer Uran, das 
eine selir schone Pliosphorescenz bewirkt). — Auch die umgebende Atmosphiire be- 
einfluBt die Phosphorcscenz. X2 u. S 02 lassen sie mehr griin, intcnsiyer u. lang- 
andauernder werden ais in Luft. — Im  allgemeinen wird die Phosphorcscenz des durch 
Explosion hergestellten ZnS nur durch yiolettes Licht angeregt. Langwelligeres Licht 
w irkt bei Prodd., denen Jod oder P  zugesetzt wurde, besonders bei solehen, bei denen 
dic ZnS-Mischung m it fl. S 02 zu einem Brei angeriihrt war (die Ziindung erfolgt in 
diesem Falle durch eine kleine Menge trockner Mischung). — Nach dieser Explosions- 
methode kann auch fluorescierendes, doch niclit phosphorescierendes ZnSe u. ZnTe 
dargestellt werden. — Gebrauch von Gasmaske bei der Herst. ist nótig. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 188 . 703—05. 4/3. L o r e n z .

Alldrew M. Mac Mahoń, Zvr Kenntnis der AlkalilialogenidphospJiore mit Kupfer- 
zusatz. Es wurde die Haltbarkeit von Alkalihalogenidphosphoren m it Cu-Ionenzusatz 
u. der EinfluB der Temp. auf die Gestalt ihrer Absorptions- oder Errcgungsbanden 
untersuclit. Es zcigte sich, daB NaCl- u. KCl-Phosphore mit Cu-Zusatz weniger haltbar 
sind, wenn sie durch hóhere Cu-IConz. mechan. stark gestórt sind. Hinsichtlich des E in- 
flusses einer Abkiihlung auf die Absorptionsbanden Cu-haltiger Pliosphore wurden 
zwei neue Tatsachen beobaehtet: Auflósung der von Cu-Zusatz herriilirenden Banden 
bei der Abkiihlung in 2 oder 3 Teilbanden u. Verschmalerung der Bandenbreite bel 
der Abkiihlung bei NaCl-Phosphoren m it Cu-Zusatz. (Ztschr. Physik 52. 336— 41.. 
4/12. 1928. Góttingen, 1. Physikal. Inst. d. Univ.) TOLKSDORF.

H. C. Urey, L. H. Dawsey und F. O. Rice, Das Absorptionsspektrum und die 
Zersetzung von Wasserstoffperoxyd durch Licht. Vff. bestimmen das Absorptions- 
spektrum von H20.,-Gas unter Benutzung des Lichtes einer kraftigen Entladung in H 2;: 
um den EinfluB einer etwaigen Zers. von H20 2 mogliehst einzuschranken, liefl man 
das H 20 2 durch das AbsorptionsgefaB durchstrómen. Das Spektrum zeigt keine 
Struktur; die Absorption beginnt bei 3000—3100 A u. wird nach dem Ultraviolett 
hin immer starker. Ebenso wurde die Absorption in wss. Lsgg. fiir Wellenliingen 
zwischen 2150 u. 3750 A bestimmt. Die Absorptionskoeffizienten (iiber die Be- 
rechnung vgl. das Original) sind fiir Gas u. Lsg. prakt. identiscli. — An photochem. 
Prozessen sind bei der Absorption moglich: 1. H 20 2 +  h v — >- 2 OH; 2. H 20 2 +  
^ v y  HO, -f- H ; 3. H20 2 +  h v —->■ H 20  -f O. AuBerdem konnte auftretenr
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4. (H20 2)n — >- n H 20 2; bei dcm niedrigen Druck (1,5 mm) scheint diese Annahme 
unwahrscheinlieh. Uberschlagsrechnungen zeigen, daB die Energie aucli der liingsten 
absorbierten Wellen sieher ausreicht, um jeden der Prozesse 1—3 hervorzurufen. — 
Eine gewisse Wahrseheinlichkeit, daB 1 erfolgt, gaben Verss. uber das Emissions- 
spektrum u. die Fluorescenz. Die Emission im strómendcn H20 2-Gase zeigto weder 
das Molekular- noeh das Atomspektrum des H, dagegen sehr stark die sog. Wasser- 
banden, dio bckanntlich dcm OH zuzuordnen sind. Analogiebetrachtungcn zum 
Verh. der Halogene lassen erwartcn, daB bei Bestrahlung m it Liclit zwisehen 2200 
u. 3000 A vorzugsweise erfolgt: H20 2 +  h v  =  OH (2P'i,) +  OH (aP ‘/«)>' wird m it 
noeh kurzwelligercm Lieht bestraklt ( <  2160 A), so sollte auch der OH (2S)-Zustand 
angeregt werden u. die W.-Banden in Fluorescenz auftreten. In  der Tat fand man 
bei Belichtung m it cincm Zn-Funken, der mit Aceton gefiltcrt war u. demnaeh die 
Wellenlangen 2138—3075 A nicht enthielt, wenigstens eine W.-Bande (bei 3064), 
so daB der angcnommene Mechanismus an Wahrseheinlichkeit gewinnt. (Journ. 
Amer. chem. Soe. 51. 1371—83. Mai. Baltimore [Maryland].) K le m m .

Walter Frankenburger und Robert Zell, Uber die Einwirkung optisch angeregter 
Quecksilberatome auf Kohlenwassersloffmolekiilc. Vff. untersuchen die Einw. von durch 
Einstrahlung der ltcsonanzlinie opt. angeregten Hg-Atomen auf Pcn<a?idampf. Die 
dabei vor sich gehenden Rkk. erweisen, daB prim ar am Kohlenwasserstoff Abspaltung 
von H-Atomen, sowie Aufspaltung von C-C-Bindungen ein tritt. In  indifferenter Gas- 
atmosphare (N2) treten die so entstandcnen KW-stoffradikale zu KW-stoffen hoherer 
Kcttenlangen zusammen, in Ggw. von O., u. CO reagicren sio, ebenso wie die abgespal- 
tenon H-Atome, m it diesen Gascn untcr Bldg. von H2CO, Glyoxal, H 20 2 u. a. sauer- 
stoffhaltigen Verbb. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 2. 395—98. April. Forschungslab. 
Oppau d. I. G. Farbenindustric Akt.-Ges. Ludwigshafen a. Rh.) FRANKENBURGER.

George B. Kistiakowsky, Buddeeffekt in  Brom und Chlor. Vf. (C. 1927. II. 
2264) u. K o r n f e l d  u . S t e i n e r  (C. 1928. I. 9) hatten gcfunden, daB starkę Trocknung 
weder merkliche Fluorescenz in Cl2-Gas boi der Belichtung verursacht, noeh eine Ande- 
rung des Absorptionsspektrums. Die Litcraturangaben schienen jedoch darauf liinzu- 
weisen, daB der B u D D E -E ffek t in feuchten Gasen starker i s t  ais in  trockenen. Vf. 
untersucht dies m it Gasen, die .mit aller Sorgfalt getrocknet u. gercinigt waren, u. 
findot sowohl fur Cl2, wio fur Br2, daB der Effekt in feuchten u. trockenen Gasen gleicli 
groB ist. Nalieres iiber dio experimentelle Anordnung muB im Original nachgelesen 
werden. Bemerkenswert ist noeh, daB H ,/Cl2-Gemische, die m it diesem „trockenen" 
Cl, hergestellt waren, trotzdem bei Belichtung schnell reagierteu. Dies diirftc daker 
kommen, daB das Gerilt m it dem Cl2-H2-Gemisch vor der Belichtung abgcschmolzen 
wurde, u. daB infolge der Rk. zwisehen hoch erhitztem Pyrexglas u. H2 etwas W. ge- 
bildet war. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1395— 99. Mai. Princeton [New Jersey], 
Univ.) K l e m m .

R. Fleischer, Beitrag zu R. Suhrmann, WasserstofJionen ais Ursache fiir das 
Auftreten der liclitelcktrischen speklralen Selekt.ivxtat des Kaliums. Die Sensibilisierung 
einer Kaliumzelle kann auf verschiedene Weise erfolgen. Entweder man laBt eine 
Glimmentladung bei einem Druck von 0,1 mm wirken, wobei m it der Erhóhung der 
Empfindlickkcit eine Verfarbung parallel geht; oder die Entladung geht bei niedrigeren 
Drucken von statten, ohne daB Erhóhung der Empfindlichkeit e in tritt; durch nach- 
tragliches Vcrdampfen von etwas K  tr i t t  Sensibilisation u. Verfarbung der K-Schicht 
ein. Eine dritto Methode besteht im Destillieren von IC ohne Zuhilfenahme einer 
Entladung. Jedenfalls ist K-Dampf im Wasserstoff am SensibilisierungsprozeB beteiligt, 
wobei der K-Druck hoher sein muB ais der Sattigungsdruck bei Zimmertemp. Bei 
den Verss. von SUHRMANN (vgl. C. 1929. I. 485. 1309), in denen H-Ioncn m it 300 V 
Geschwindigkeit auf die K-Elektrode auftreffen, entstcht gleichfalls K-Dampf in 
Wasserstoff; man kann daher nicht entscheidcn, ob H +-Ionen oder H,-Moll. wirksam 
sind. Auch dio Verss. von SUHRMANN, aus welclien die Unwirksamkeit des molekularen 
H 2 bewiesen wird, sind nach Ansicht des Vf. nicht entscheidend, sondern lassen andere 
Erklarungsmóglichkeiten offen. (Physikal. Ztschr. 80. 320— 22. 15/5. Dresden, Phy
sikal. Inst. d. T. H.) ElSEXSCHITZ.

Alexander Goetz, Der lichtelektrische Effekt an geschmolzenem Zinn und zweien 
sciner allolropen Modifikationen. Vf. untersucht den lichtelektr. Effekt von geschmol
zenem Sn  u. von zwei seiner allotropen Modifikationen (fi u. y). Die dazu bonutzte

■ Appara,tur wird eingehend beschrieben; wegen der sehr geringen photoelektr. Effekte 
wird ein H O F F M A N X -E lek trom eter m it einer Empfindlichkeit von 10-18 Coul./sec
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bcnutzt. Der untersuchto Temp.-Bereich liegt zwischen 50 u. 600°; der angewendete 
Spektralbereich zwischen 2300 u. 2900 A. Nach Erreichung streng monochromat. 
Strahlung u. Beriicksichtigung der Absorptionsanderungen des Metalls ergibt sieli d ie 
lichtelektr. Emission ais konstant, solange der Phasenzustand des Metalls unvcrandert 
bleibt. Eine Anderung des letzteren beeinflufit erheblich die Intensitat u. spektrale 
Schwelle des Photocffekts, u. zwar in dem Sinne, daB die dichteren Modifikationen 
hohere Elektronenaustrittsarbeiten aufweisen. Fl. Sn  hat einen Schwellenwert von 
2925 i  10 A ;y-Sn  (liexagonal) von 2820 i  10 A, u. p-Sn  (tetragonal) von 2740 i  10 A. 
Die „lichtelektr. Krystallisationskurve“ zeigt, daB die hexagonale Modifikation unter 
200 i  2° instabil wird, u. sich sehr langsam in die tetragonale umwandelt. Die Móglich- 
keit, die Umwandlung photoelektr. zu verfolgen, kann ais Kriterium  fu die R einheit 
der MetaUoberflache dienen. (Physical Rev. [2] 33. 373—85. Marz. California- 
Inst.) FRANKENBURGER.

G. H. Carruthers und T. H. Harrison, Anwendung von Talbot’s Gesetz auf Photo- 
zellen mit nichtlinearer Bestrahlungsslromcharakteristih. Fiir Pliotozellen, bei denen der 
photoelektr. Strom der Bestrahlung nicht proportional ist, sollte das Gesetz von TALBOT 
nicht gelten. Eine Reihe von Verss. an Na-, K-, Rb- u. Cs-Zellen zeigt, daB dies docli 
der Fali ist. Das Fehlen der Proportionalitat wird dureh einen raschen Ermudungs- 
effekt wahrend der Bestrahlung u. durch Erliolung wahrend der Dunkelzeit erldart. 
(Philos. Magazine [7] 7. 792—811. Mai. Admiralty Research Lab. u. Nat. Phys. 
Lab.) L o r e n z .

W. Jackson, Der Einflu/3 von ultraviolettem Licht und Rontgenstrahlen auf die 
Stroincharakteristik von Krystalldetektoren. Nach kurzer Wiedergabe einiger Theorien 
der Wirkungsweise von Krystalldetektoren teilt Vf. einige Yerss. uber den EinfluB 
von ultraviolettem Licht u. Róntgenstrahlen auf Krystalldetektoren (Carborund-Stahl, 
Bleiglanz-Ag u. a.), an die ein konstantes Potential angelegt ist, mit. Unter dem E in
fluB der Strahlen steigt die Leitfahigkeit allmahlich bis zu einem annahernd konstanten 
Wcrt an, um bei Unterbrechung der Bestrahlung wieder rasch abzufallen. (Philos. 
Magazine [7] 7. 866—73. Mai. Bradford, Techn. College.) L o r e n z .

Jean Cabannes, La diffusion moleeulairo do la lumiere. Paris: Les Presses Universitaires 
do France 1929. (326 S.) Cart.: 65 fr.

A,. E lek trochem ie. T herm ochem le.
F. Kruger und F. Maskę, Uber die Dielektrizitalskonstanten einiger Metallddmpfe. 

Die Messung erfolgt m it einer Schwebungsapparatur. //j-D am pf wird boi 312° u. 
verschiedenen Drucken gemessen, dio durch verschiedene Tcmpp. der fl. Hg-Phase 
eingestellt werden. Die um 1 yerminderte DE. ist der D. proportional. Umgerechnet 
auf 0° u. 1 a t ist dio DE. 1,0101. Die abweiehende Messung von BEDEAU (C. 1923. 
I. 7) wird auf geringero Empfindlichkeit seiner Apparatur zuruckgefuhrt. Die ge- 
fundene DE. ist gróBer ais das Quadrat des Brechungsindex, das 1,00 373 betragt. 
Die Polarisation der Masseneinhoit Hg-Dampf ist 0,376, Umreehnung m it derselben 
auf den fl. Zustand wurde zu einem negativen Wert fiir dessen DE. fiihren; die L o r e n z - 
LoRENTZsche Formel kann daher auf fl. Mctalle auch nicht naherungsweise angewendet 
werden; man muBte eher versuchen, durch Messungen bei hoheren Drucken Kon
stanten zu gewinnen, die denen des fl. Zustandes nahe stehen. Aus der GróBe der 
DE. u. der opt. Dispersion folgt das Vorhandensein ultraroter Absorption, die nach 
Schatzungen noch unterhalb 3 /t liegen muB. — Messungen an if-Dampf werden m it 
einem Kondensator aus Ni ausgefuhrt. Die Messungen bei 500° sind sehwieriger aus- 
zufuhren, da das yerwendete Molybdanglas leitend wird. Um Fehler zu yermeiden, 
muB daher sorgfaltig auf Temp.-Konstanz geachtet werden. Die Glimmerisolationen 
werden vom K-Dampf angegriffen u. niuBten durch Diamant ersctzt werden. Die 
in gleicher Weise wie bei Hg bestimmte DE. betragt auf 0° u. 1 a t bezogen 1,19; die 
Polarisation der Masseneinheit betragt 33,7, das Quadrat des Brechungsindex 1,0025- 
Die Polarisationen von K  u. Hg sind von einer GróBe, die sonst nur bei Dipolmoll- 
bekannt ist. Der K-Dampf ist merklich leitfahig. Einige Messungsreihen ergeben, 
daB bei Spannungen von einigen Volt am Kondensator ein Strom von 10-5—5-10”9 A 
JBieBt. Diese Leitfahigkeit kann nicht durch Ionisation des K, sondern muB durch 
Elektronenemission des Elcktrodenmaterials verursacht sein. Messungen an iJb-Dampf 
ergeben eine scheinbare DE. von 203. Die Leitfahigkeit ist 10-mal so groB wie bei K. 
Vf. ist der Meinung, daB die hohe DE. nicht reell, sondern durch Leitfahigkeit vor-
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getauscht ist. Der EinfluB der Leitfiihigkeit ist weder bei den Messungen an Rb noch 
an K  u. Hg quantitativ in Rechnung gestellt. (Physikal. Ztschr. 30. 314—20. 15/5. 
Greifswald, Physikal. Inst. d. Univ.) ElSENSCHITZ.

Ludwig Bergmann und Walter Diiring, Ezperimentelle Untersuchungen der Ver- 
iinderung der Dielektrizildtskonstanten eines sehr rerdiinnten Gases durch Elektronen. 
Die Reflexion kurzer elektr. Wellen an den oberen Schichten der Atmosphare wird 
dadurch erldart, daB dureh in der Luft vorhandene Ionen die DE. verkleinert u. die 
Leitfahigkeit vergroBcrt wird. Die Ionen sollen dabei nicht an eine Gleichgewichts- 
lage gebunden, sondern durch ZusammenstóBe m it Moll. einer Reibungskraft unter- 
worfen sein. Die experimentelle Priifung dieser Theorie war bislier m it ionisierten 
Gasen vorgenommen worden, ohne quantitative SchluBfolgerungen zu liefern. Vff. 
arbeiten daher im Hochvakuum von 10-5 mm u. untcrsuohen den EinfluB freier Elek- 
tronen auf die Kapazitiit eines Kondensators. Die Apparatur besteht aus einer Rohre, 
in  dio ein Wolfram-Heizfaden, ein Raumladungsgitter, zwei Kondensatorplatten, dio 
Anodę u. an den K o n d e n sa to r anschlieBend der Anfang von LECH ER-D rahten eingebaut 
sind. Die Messung erfolgt bei Yersehieben des Kondensators unter gleiehzeitiger Ver- 
iinderung der Lange der LEG HER-Drahte. Im  Spannungsbauch ist ein Thermokreuz 
kapazitiv angekoppelt. Die Róhre wird vor den Verss. bei 500° entgast u. bei der 
Messung mittels gekiihlter Adsorptionskohle auf gutem Vakuum gehalten. Die MeB- 
frequenz liegt zwischen 1 u. 2,5 m. Aus der Starkę des Anodenstromes u. den raumlichen 
MaBen wird die Elektronendichte im Kondensator berechnct; die Sicherheit dieser 
Rechnung schiitzen Vff. auf einige % . Dic Berechnung der iibrigen Fchler ergibt bei 
den einzelnen Messungen ycrschiedene Grenzen, die  in manchen Fallen 30°/o iiber- 
steigen, im allgemeinen wesentlich kleiner sind. Innerlialb der Fehlergrenzen besteht 
Ubereinstimmung m it der Theorie: man findet die erwartete Abnahme der DE. des 
auBerst verdunnten Gases m it steigender Elektronendichte. (Ann. Physik [5] 1. 1041 
bis 1068. 7/5.) > E is e n s c ii it z .

Henri Gutton, Ober die Dieleklrizitatskonslante ionisierter Gase. (Vgl. C. 1929. 
I. 2390.) Es wird eine Gleichung abgeleitet fiir die DE. ais Funktion der Anzahl der 
Ionen. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1235—37. 6/5.) WRESCHNER.

Leigh Page, Die Bewegung der Ionen in  konslanten Feldern. Vf. zcigt, daB eine 
konstanto elektr. oder Gravitationskraft kreis- oder schneckenfórmige Bewegung von 
Ionen, die ein konstantes magnet. Feld durchlaufen, bewirkt. Ionenbewegungen relativ 
zur rotierenden Erdo werden unter der Annahme eines rein magnet. Erdfeldes disku- 
tiert. Die Ergebnisse der Theorie werden nicht geandert beim Ubergang von der klass. 
zur Relativitatstheorie. (Physical Rev. [2] 33. 553—58. April. Sloane Physics Lab. 
Univ. Yale.) LORENZ.

Austin M. Cravath, Die Bildung von negativen Ionen durch Anhaften von Elek- 
tronen. Mit einer neuen Methode mifit Vf. den Bruchteil der ZusammenstóBe zwischen 
Elektronen u. Moll., die unter Anhaften des Elektrons an das Mol. zur Bldg. von nega- 
tiven Ionen fiihrcn, in Abhangigkeit von mittlercr Elektroncnenergie, Gasdruek u. 
Feuchtigkeitsgeh. in Luft u. 0 2. — Bei sehr hohen Feldern scheint eine Ablósung der 
Elektronen von den negativen Ionen in 0 2 einzutreten. (Physical Rev. [2] 33. 605—13. 
April. Princeton Univ.) L o r e n z .

Richard M. Sutton, Ionisierung von Gasen durch positive Ionen. Vf. laBt in einer 
einfachen, naher beschriebenen Versuchsanordnung JT+-Ionen (aus einem Fe-Kataly- 
sator), die m it definierten Potentialen bis zu 750 V beschleunigt sind, auf Ne u. A  bei 
verschicdenem Druck einwirken. Kleine „Sammelpotentiale" yerhindern das Auftreten 
von Sekundareffekten, yerursacht durch Elektronen, die bei Ionisierung der Gase 
frei werden. Vf. gibt Kuryen fiir die Andcrung der Ionisierung m it dem Gasdruek 
(0,05— 1 mm) u. die Zahl der von einem K+-Ion pro 1 cm Weg geschaffenen Edelgas- 
ionen. Dic Ionisierung setzt nicht an einem Punkte scharf ein; in Ne erreicht sie bei 
100 V, in A zwischen 100 u. 150 V beschleunigender Spannung meBbaren Betrag. 
Die ionisicrende Wirksamkeit der positiven Ionen ist erheblich geringer ais die von 
Elektronen; in A ist sie ein Vielfaches groBer ais in Ne. In  keinem der Gase wird bis 
zu 750 V ein Maximum der Ionisierung uberschritten; fiir A scheint ein solches aber 
etwas hoher ais bei 750 V zu liegen. Der Druckbereich, innerhalb dessen Ionisierung 
eintritt, ist groBer, ais es die kinet. Theorie erwarten laBt; dies spricht fiir relativ groBe 
freie Weglangen der positiven Ionen in den Gasen. (Physical Rev. [2] 33. 364—72. 
Marz. Pasadena, Califomien.) FRANKENBURGER.

Henry A. Erikson, Ober die Natur der Ionen in der Luft. Im  AnschluB an fruhere
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Untcrss. (vgl. C. 1929. I. 486) untersucht Vf. die Erzeugung u. „Alterung“ der primar 
gebildeten lonen in trockener Luft u. in N 2, sowie den EinfluB von Wasserdampf auf 
diese lonen. In trockener Luft rcsulticren nach „Alterung“ lonen der Beweglichkeit 1,36; 
in feuehte Luft geblasen, entstehen raschere lonen der Beweglichkeit 1,87. Es scheint, 
ais wandelten sich letztere wieder in die langsameren lonen um. Vf. deutet diesen 
Befund so, daB ein H20-Mol. ein Elektron an das aus 2 Moll. bestehende, 1,36 Beweg
lichkeit besitzende positive „Endion“ abgibt, u. so ein aus einem Mol. bestehendes 
positives łon hóhercr Beweglichkeit erzeugt wird. Dieses H.,0+-Ion ,,altert“ , indem 
es sich an ein zweites Mol. anlagert u. dann ein langsameres 1,36-Ion bildet. Vf. ent- 
wickelt eine nahere Begrundung fiir seine Annahme von einmolekularen, anfanglich 
entstehenden u. zweimolekularen, ,,gealterten“ positiven lonen. (Physical Rev. [2] 
33. 403—11. Marz. Minnesota, Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

F. M. Penning und M. C. Teves, Das Yerhallnis von Ionisation und Anregung 
bei der Bewegung von Elektronen durch Neon. (Vgl. PENNING, C. 1928. II . 317.) 
Es werden Vorverss. beschrieben uber das Verhaltnis zwischen Anregungs- u. Ioni- 
sationszahl in Ne, liervorgerufen durch in einem homogenen elektr. Felde sich be- 
wegende Elektronen. Dieses Verhaltnis wird ais Funktion des Quotienten aus elektr. 
Feldstarke u. Druck des Ne-Gases dargestellt. (Physica 9. 97— 110. 1929.) K . WOLF.

F. M. Penning, Die Corona-Entladung in Neon. Vf. bezielit sich auf einen Artikel 
von H u x l e y  (C. 1928. II. 620) uber Coronaentladungen in He u. Ne, u. fuhrt einige 
der dort mitgeteilten Resultate iiber die Ziindspannung auf Verunreinigungen des Ne, 
insbesondere durch Ar, zuriick. Die Ansicht wird durch Verss. des Vfs. gestiitzt, u. 
gezeigt, daB der von H u n l e y  gefundene Effekt im vollig reinen Ne ausbleibt. (Philos. 
Magazine [7] 7. 632—33. Marz. Eindhoven [Holland], PH ILIPS Gloeilampen 
fabrieken.) FRANKENBURGER.

J. S. Townsend und W. Nethercot, Hochfreąwenzentladungen in  Gasen. Vff. 
entwickeln eine Theorie der Hochfrcąuenzentladungen in Gasen unter besonderer 
Beriicksichtigung der Minimumpotentiale fur dereń Ziindung u. Dauerbetrieb. Es 
werden eingehend Verss. mit Róhrcn mit AuBenolektrode beschrieben, die m it N.t , 
He u. Ne gefiillt sind; Vff. variieren den Durchmesser der Róliren, den Gasdruck, die 
Betriebsspannung u. die Stromfrequenz, u. nehmen die Entladungscharakteristik fiir 
alle diese Fallc auf. (Philos. Magazine [7] 7. 600—16. Marz. Oxford.) Fkbg .

R. L. Hayman, Hoclifreąuenzentladungen in  Helium und Neon. Untcrss. iiber 
die Eigg. ungediimpfter hochfreąuenter Entladungen in He u. Ne. Messungen der Ziind- 
u. Betriebsminimumpotentiale in Abhangigkeit vom Gasdruck, GefiiBdimensionen u. 
Entladungsfreąuenz. (Philos. Magazine [7] 7. 586— 96. Marz. Oxford.) F k b g .

Robert A. Millikan und Charles C. Lauritsen, Abhangigkeit der Elektronen- 
emission aus Metallen ton Feldstarke und Temperatur. (Physical Rev. [2] 33. 598—604. 
April. Pasadena, Calif., Norman Bridge Lab. f. Phys.) LORENZ.

William V. Houston, Die Temperaturablidngigkeit der Elektronenemission in  
starken Feldem. Theoret. Betrachtungen im AnschluB an SoMMERFELDs Auffassung 
des „entarteten Elektronengases“ in Metallen (vgl. C. 1928. I. 1835); Kombination 
dieser, n ach  der FERM Ischen Statistik behandelten  Theorie m it den E rg ebn issen  von 
F o w l e r  u . N o r d h e i j i  iiber die Temp.-Abhangigkeit der Elektronenemission aus 
Metallen unter dem EinfluB starker iiuBerer Felder. Das Resultat entspricht einem 
friiher erhaltencn, bei dem die Yerminderung der Austrittsarbeit der Elektronen durch 
das AuBenfeld in Reehnung gezogen wurde. Die Temp.-Abhangigkeit ergibt sich ais 
klein u. vermindert sich m it Anwachsen der auBeren Feldstarke. Ihre GróBenordnung 
ergibt sich in Ubercinstimmung m it den neuesten experimentellen Beobachtungcn. 
(Physical Rev. [2] 33. 361—63. Marz. C alifornia, Inst. of Technology.) F k b g .

R. H. Fowler, Die glilhelektrische Konstantę A . Dio Unters. hat zum Gegenstand 
die Anwendung von NORDHElMs Theorie (vgl. C. 1928. II. 2333) des Emissions- 
koeffizienten fiir Elektronen von Metallen zur Erklarung der Beziehung zwischen den 
Konstanten A  u. y der RlCHARDSONsehen Gleichung der Gliihemission. Die Theorie 
betrachtet die Emission ais entspringend aus dem Durchgang von Elektronen durch 
einfaehe Oberflachenpotentialstufen u. Doppelsehichten, der sich nach der Wellen- 
meehanik bereclinen liiBt. Die Anwendungsbedingungen der Theorie werden unter
sucht. Vf. findet im wesentliclien befriedigende Erklarung der Tatsaclien durch die 
Theorie, obwohl noeh zurzeit unerklarte groBcnmaBige Unterschiede zwischen theoret. 
u. beobachteten Werten der Konstanten A  bestehen. (Proeeed. Roy. Soc., London. 
Serio A. 122. 36—49. 1/1.) KYROPOULOS.
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R. Seeliger, t/ber daj Durchbrennen von Gliihkathoden. Tlieoret. Hinweise auf die 
Faktoren, welche das Durchbrennen von Gliihkathoden bewirken infolge der eigenen 
Elektronenemission, dadurch yerstarktem Stromdurchgang, steigender Erhitzung u. 
darnit wachsender Elektronenemission usw. Es werden die dabei bestimmend mit- 
spielenden Strom-, Spannungs- u. Temp.-Verhaltnisso erortert u. die Bedingungen 
eines ,,stabilen“ , sowie eines „instabilen“ Betriebs yon Gliihkathoden abgeleitet. 
(Probleme der modernen Physik. DEBYE: SOMMERFELD-Festschrift 1928. 18—24 
[Leipzig, H i r z e l ].) F r a n ic e n b u r g e r .

W. A. Wooster, Eine Uńtersućhung uber den piezo-eleklrischen Effekt des Diamanten. 
Bei der Best. der piezo-elektr. Eigg. des Diamanten kommt Vf. zu demselben SchluB, 
wie E l in g s  u . T e r p s t r a  (vgl. C. 1928. I. 3040) u. VAN d e r  V e e n , namlich, daB 
der Diamant nicht piezo-elektr. ist. (Minerał. Magazine 22. 65—69. Marz.) E n s z l in .

Edwin H. Hall, Elektrisclies Leilvermogen und optische Absorption von Melallen. 
(Vgl. C. 1928. II. 1177.) Vf. gibt eine ausfuhrliche Diskussion der Grundannahmen 
der bisher aufgestellten Theorien des elektr. Leitvermógens der Metalle. Den Kern 
der Frage bilden die Annahmen iiber Anzahl u. Eigg. der „freien“ Elektronen, ins- 
besondere auch uber A rt u. GroBe ihrer freien Weglange im Metali. Diese Annahmen 
werden hauptsachlich m it Riicksicht auf die opt. Eigg. der Metalle gemacht u. vom 
Vf. im Zusammenhang dam it untersucht. Vf. diskutiert daher drei Grundannahmen 
fiir den Leitungsyorgang u. dieFolgerungen, die sich daraus ergeben. 1. Aufrechterhaltung 
des Leitungsstromes n u r  durch freie Elektronen, die an der Energio der Warme- 
bewegung teilhaben. (L o r e n t z  1909.) Fiir langsame Lichtschwingungen im Ultra- 
rot, zwischen 8 u. 25 fi, laBt sich dann die opt. Absorption recht gut aus dem elektr. 
Leityermogen berechnen. Bei Annahme der DRUDE-LORENTZSchen Theorie des Leit- 
yermogens auf Grund der freien Elektronen, ferner unter Annahme, daB dereń Zahl 
beliebig groB ist, u. daB die Zeiten zwischen ZusammenstoBen derselben m it Atomen 
sehr klein seien gegen die Zeit einer Lichtschwingung, lassen sich das KlRCHHO FFsche, 
WlENsehe u. PLANCKsche Gesetz fiir lange Wellen erklaren. Vf. b e rech n e t die Zahl n 
der hierzu nótigen freien Elektronen pro Volumeneinheit u. findet hierfiir bei Ag etwa 
n — 5,5 X 1023. Die Anzahl der Atomo im ccm ergibt sich zu 6 X 1022, also etwa 
gleich dem 9. Teil der freien Elektronen, ein unzulassiges zahlenmaBiges Verhaltnis 
bei Teilnahme der freien Elektronen an der Wiirmebewegung. 2. Aufrechterhaltung 
des Stromes nur durch die freien Elektronen, jedoch okno dereń Teilnahme an der 
Energie der Warmebewegung. Die Annahme dieser Hypothese fiihrt nach dem Vf. 
gleichfalls zu einem MiBverhaltnis der Anzahl der freien Elektronen u. Atomo u. auf 
eine N atur der letzteren von der Art mehrfach geladener positiver Ionen. 3. Aufrecht
erhaltung des Stromes t  e i 1 w e i s o dureh freie Elektronen, die an der Energie der 
Warmebewegung teilnehmen, h a u p t s a c h l i c h  aber durch Elektronen a u s- 
t a u s e h  beim Zusammentreffen zwischen Atomen u. positiyen Ionen, wobei die Anzahl 
der letzteren natiirlich g l e i c h  der Anzahl der freien Elektronen ist. (Dualist. Theorie 
des elektr. Leitvermógens.) Untcr diesen Annahmen laBt sich n, die Anzahl der freien 
Elektronen, um so kleiner annehmen, je gróBere Werte man fiir ihre freie Weglange l 
annimmt. Vf. nimm t z. B. bei Ag die (mittlere) freie Weglange gleich dem 200-fachen 
der Atomentfernung an, ungefahr gleich dem von SOMMERFELD erhaltenen Wert, 
wobei dann die Anzahl der freien Elektronen etwa 1% der Atomanzahl betragt. Auf 
diese Betrachtung des Anteils der freien Elektronen an der Stromleitung folgt die Be- 
traehtung des Austauschmechanismus von Elektronen zu Ionen in seiner Auswirkung 
auf den Stromtransport. Die Vorstellungen von diesem Mechanismus kónnen natiirlich 
zur Zeit nur mehr oder weniger grobo u. willkiirliche Annaherungen sein u. sind von 
vornherein b ea tim m t durch die Grundannahme, u n t e r  w o l c h e n  U m s t a n d e n  
jeweils ein Austausch erfolgt. Vf. entwickelt yerschiedeno Vorstellungen, z. T. im An- 
schluB an solcho von J . J . THOMSON. (Proeeed. National Acad. Sciences, Washington 
14. 802—11. Okt. 1928. Harvard Univ.) KYROPOULOS.

W. Meissner, Supraleitfahigkeit von Thorium. Vf. stellte an einem reinen Th- 
Einkrystall Supraleitfahigkeit fest. Der Sprungpunkt liegt bei etwa 1,2° absol., der 
Widerstand war bei 1,3° absol. <0,0001 von dem bei 0°. Th hat also von den jetzt 
bekannten Supraleitern die niedrigste Sprungtemp. An sich sollte der E in tritt der 
Supraleitfahigkeit bei immer tieferer Temp. immer unwahrscheinlicher werden. Nach 
dem Befund bei Th seheinen aber Messungen unter 1,2° zur Feststellung von Supra
leitfahigkeit notig zu sein. — Bei Si ging der Widerstand zwischen 4,2° absol. u. 1,2° 
absol. auf den 4. Teil herunter, so daB vielleicht auch Si bei noch tieferer Temp. supra.

XI. 2. 18
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leitend ist. — Alle bekannten Supralciter haben yerhaltnismaCig niedrige fi v-Werte 
(charakterist. Tempp. nach D e b y e ), doch ordncn sich dic Sprungpunkte nicht nach 
der Hohe der fi Werte. Der Zusammenhang zwisehen Supraleitfiihigkeit u. anderen 
Eigg. ist noeh nicht gekliirt. (Naturwiss. 17. 390—91. 24/5. Berlin-Charlottcnburg, 
Phys.-techn. Rcichsanstalt.) LORENZ.

T. E. Phipps und E. G. Partridge, Temperalur-Leitfahigkeits-Kurven von Jesień 
Salzen. II. Salze von Kalium und Thallium. (I. vgl. C. 1926. I. 2438.) Es werden 
die Leitfahigkeiten von T1C1, TIBr, T lJ  u. KC1, KBr u. K J  gemessen. Von den T1(I)- 
•Halogeniden benutzte man Pastillen, von den K-Halogeniden ebenfalls bei 16200 kg/qcm 
gepreBte Pastillen u .  auBerdem bei KC1 u. KBr nach Tam m ann u . V eszi (C. 1926.
I. 2883) geziichtete Einzelkrystalle. Die Ergebnisse der Messungen, die z. T. m it 
Gleich- u. Weehselstrom ausgefiihrt wurden, sind in  Tabellen u. Figuren gegeben. 
Die Wcrte lassen sich gut durch log fc/(l/y)-Kurven darstellen (k — spezif. Leit- 
fahigkeit). Bei den Tl(I)-Halogeniden gilt fiir das gesamte untersuchte Temp.-Gebiet 
(von 100—150° anfangend bis 30° unter den F.) eine einzige Kurve; nur beim T1J- 
ist an der Stelle des Umwandlungspunktes (bei 1 /T  — 229-10-5) ein scharfer Sprung; 
die Geraden oberhalb u. unterhalb dieses Punktes haben verschiedene Neigung. — 
Bei den K-Halogeniden ergaben sich ahnliche Ergebnisse, wie sie friiher bei den Na- 
Salzen erhalten wurden: Es lassen sich die Ergebnisse nur durch 2 Gerade darstellen, 
von denen die eine fur hohe, die andere fiir niedrige Tempp. gilt. Die Neigung bei 
niedriger Temp. ist etwa 1/2 so groC wie die bei hoher. In  dem Ubergangsgebiet traten 
jedoch schr erhebliche Anomalien auf, namentlich bei Verwendung von Weehselstrom 
u. von Einzelkrystallen. Naheres hieriiber sowie iiber Erkliirungsverss. im Original. 
Die Unterschiede zwisehen den Leitfahigkeiten von Pastillen u. Einzelkrystallen sind 
namentlich bei tieferen Tempp. groC; die Absolutwerte sind bei den Pastillen gróBer, 
die Neigung der log k / (1/!T)-Kurve etwas kleiner; der Schnittpunkt der Kurven 
liegt bei Pastillen bei wesentlich hoheren Tempp. (z. B. bei KC1 570° gegen 440°). — 
Aus den Ergebnissen schlieBen Yff., daB bei den niedrigschm. Tl(I)-Halogeniden der 
Mechanismus der Leitvermogens in dem untersuchten Temp.-Bereich unverandert 
bleibt, daB dagegen bei den Na- u. K-Halogeniden (auBer NaF) bei mittleren Tempp. 
ein Wechsel des Leitfahigkeitsmechanismus au ftritt; nach Meinung der Vff. hangt 
dies dam it zusammen, daB bei hoheren Tempp. beide Ionen leiten, bei niederen da
gegen nur das Kation, wie von Phipps u . L e s l ie  (C. 1928. I I . 2106) nachgewiesen 
wurde. — In  einer Tabello werden dann noeh die Loslosungsarbeiten der Ionen ge
geben, wie sie sich aus den Neigungen der log i/( l/? ')-K u rv cn  bereehnen; sie be- 
tragen fur T1C1 16700, fur TIBr 17 000, fur TU  14 600 bzw. — oberhalb des Um
wandlungspunktes — 9 600 cal/g-Ion. Die Werte fiir die Alkalimetallhalogenide 
liegen fiir die unteren Aste zwisehen 14 u. 23 kcal, fiir die oberen sind sie ziemlich 
genau doppelt so groB; die Werte sind fiir die K-Salze groBer ais fiir die Na-Salze; 
bei gleichcm Kation sind sie nahezu proportional den EF. Einige Beziehungen zu 
anderen GittergroBen werden kurz erwahnt. — Das friiher (C. 1926. I. 2438) beob- 
achtete anomale Verh. von N aJ u. NaF in der Nachbarschaft des F. ist auf Ver- 
unreinigungen zuruckzufiihren; bei extrem reinem K J  u. N aJ zeigte sich der bei N aJ 
gefundene plotzliche Anstieg nicht. (Journ. Amer. ehem. Soc. 51. 1331—45. Mai. 
Urbana [111.], Uniy.) Klemm.

R. C. Cantelo, Osmotische und Aktivilatskoeffizienlen. Vf. gibt eine einfache 
Ableitung der DEBYE-HuCKEr.schen Gleichungen fiir 0  u. / .  Hierzu wird die freie 
elektr. Energie einer binaren Elektrolytlsg. zu Flie =  —e2 z~ x/2 D  (1 + x  a) berechnet. 
Die hierauf folgende Bercchnung des Aktivitatskoeffizienten ergab: — log /±  =  0,505

V/» u. fur den osmot. Koeffizienten 1 — 1> =  0,373 z, \/Ji. (Journ. physical. 
Chem. 33. 627—32. April. Cincinnati, Univ.) " H a n d e l .

J . Perard, Einige elementare Begriffe uber die Wasserstoffionenkonzentration (ph) 
und ihre Beslimmung. Vortrag iiber Theorie u. Best. von pH. (Buli. Assoc. Chimistes 
Sucr. Dist. 46. 71—77. 121—30. Marz.) B l o c h .

L. Bouchet, Elektrolytische Polentiale einiger Metalle. Vf. bestimmte die elektrolyt. 
Potentiale von Mg, reinem Zn, Cu, das m it einer Schicht elektrolyt. Cu bedeckt war, 
u. Ag nach der Kompensationsmethode. Ais Nullinstrument diente ein Galyanometer 
m it einer Empfindlichkeit von 2-10_ s Amp. Die eine Elektrode der zur Messung 
benutzten Ketten war das Metali in der n. l ig .  eines seiner Salze, ais zweite Elektrode 
diente eine n. Kalomelelektrode oder eine H-Elektrode nach S o e r e n s e n . Die ge-
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fundenen Zahlenwerte stimmen m it den iilteren Werten von N e u m a n n  (Ztsehr. 
physikal. Chem. 1 4  [1894]. 193) nicht uberein, vor allem wohl deshalb, weil dort dio 
Potentialdifferenzen Fl./Ei. nicht beriicksichtigt sind. (Compt. rend. Acad. Sciences 
1 88 . 1237—39. 6/5.) W r e s c h n e r .

Russel John Fosbinder, Untersuchung der Calcium-Amalgam-Eleklrode in  ver- 
diinnten wdsserigen Losungen. Der Zweck der Unters. war nicht nur, das Yerh. der 
Ca|Hg-Elektrode gegen wss. Lsgg. von Ca-Salzen zu studieren, sondern vor allem 
auch die Verwendungsmdglichkeiten fiir biolog. Zwecke zu priifen. Zunachst werden 
m it einem App., der dem von L u c a s s e  (C. 19 2 5 . I. 2293) nachgebildet ist, die EKK. 
von Ketten des Typus Ag | AgCl | CaCl2 (ni) | CaxHg | CaCl2 (to =  0,0099) | AgCl [ Ag 
fiir 0,01—3,3-m olale CaCl2-Lsgg. gemessen. D ie  e rh a lten en  Aktivitatskoeffizicnten y  
sind in tlbereinstimmung m it den Werten von LuCASSE. Um die individuellen 
Ionenaktiyitiiten y  von Ca++ zu bestimmen, muBten noch verdunntere Lsgg. gemessen 
werden. Es wird ein App. u. eine Tropfelektrode beschrieben, die die Messungen er- 
moglichten. Untersucht wurden CaSOr , Ca-Lactat-, Ca(OH)2-, CaCl2- u. Ca-Acetat- 
Isgg. Die berechneten y -Werte fiir dio Ca++-Ionen gehorchen — zum mindesten fiir 
m ittlere Konzz. (Wurzel aus der lonenstarke /i =  0,1—0,2) — in erster Annahcrung 
d er DEBYE-HUCKEL-Gleichung; in  noch v c rd iin n te ren  Lsgg. sind dic experim cntellen  
Fehler zu groB, in  konzentrierteren gelten die Gleiehungen nicht mehr. — U m  dio 
Ca-Amalgam-Elektrode zur Best. von Ca-Aktivitaten in biolog. Lsgg. uberhaupt ver- 
wenden zu konnen, muBte der EinfluP von anderen Kationen untersucht werden. Dio 
untersuchten Salze waren durchaus nicht ohne EinfluB auf das Potential der Ca-Elek
trodę; sie verminderten es durchweg, gleichgultig, ob sie iiber oder unter Ca in der 
Spannungsreihe stehen. Auch Verss. m it Blut zeigten, daB man EK.-W erte erhielt, 
die ganz unmoglichen Ca-Konzz. entspreehen wriirden. Auch durch Ggw. von Pro- 
teinen wurden die EK.-W erte so stark geśindert, daB eine Anwendung der Ca|Hg- 
Elektrode fur Proteinlsgg. nicht in Frage kommen kann. (Journ. Amer. chem. Soc. 
51 . 1345—56. Mai. Madison [Wisc.], Univ.) K l e m m .

Edgar Newbery, Das Einzelpotential der Kwpferelektrode. Die Werte der Literatur 
fiir das Potential der Cu-Elektrode differieren bis zu 40 MV. Dio das Potential be- 
stimmenden Faktoren bzw. dio Fehlerąuellen bei der Messung werden eingehend dis- 
kutiert. Der EinfluB der mechan. Behandlung der Oberflache ist prakt. zu vernach- 
lassigen. Wiehtiger ist schon der meist ubersohene EinfluB einer Beladung m it H 2, 
der wahrseheinlich gelóst ist. Besonders wichtig aber ist dio Bk. zwischen Cu-Metall 
u. Cu-Salzlsg., die — besonders schnell bei Ggw. von Luftsauerstoff — zur Bldg. einer 
Oberflachenschicht von bas. Salz flihrt, die bis zu 1 mm stark werden kann. Verss., 
den EinfluB dieser Schicht dadurch auszuschalten, daB man m it einer rotierenden 
Kommutatoranordnung die Elektrode unmittelbar vor der Messung zur Kathode 
oder Anodę eines Elektrolysenstromkreises machte u. versuchte, auf die Stromstarko 
Nuli des Elektrolysenstromes zu interpolieren, scheiterten, da sich gerado bei ldeinen 
Stromstarken sehr groBe Effekte zeigten. Auch der Vers., die K ette Cu | CuCl2 | 
mol. KOI | Hg2Cl2 | Hg zu messen, lieB sich wegen chem. Mdi. nicht durchfuhren. 
Dagegen fuhrte mechan. Reinigung der Oberflache zum Ziel. Die Anordnung war 
so, daB durch das Heben eines Becherglases m it CuS04 der Stromkrcis gesehlossen 
wurde. Nun wurde zunachst das Potentiomctor moglichst genau auf die zu erwartende 
Spannung eingestellt, die schnell rotierende Elektrode sorgfaltig m it Sandpapier ab- 
geschliffcn u. beobachtet, nach welcher Richtung das Galvanometer beim Eintauchen 
der Elektrodo in den Elektrolyten ausschlug. So konnte man den Punkt, bei dom 
kein Ausschlag erfolgte, bestimmen u. dio EK. der Kette Cu | 0,5 Mol. CuSO., | Hg2SO.j | 
Hg zu 0,3630 Volt bei 20° ( ±  1°) bestimmen. Dieser W ert deckt sich m it dem, den 
Yf. m it einem 2-Phasen-Cu-Amalgam (vgl. N ie l s e n  u. B ro w n , C. 19 2 8 . I. 164) 
erhielt. Dieses letztere stellt also den wahren Wcrt der Cu-Elektrode dar, das Hg 
hat auf das Potential keincn EinfluB. Dio sehr sorgfaltigen Messungen von N ie ls e n  
■u. B ro w n  waren nur noch darauf naehzupriifen, ob ihr Amalgam nicht H2 enthielt. 
Mit einem sorgfaltig von ctwaigem H2 befreiten Praparat konnte Vf. fur die K ette 
Cu-Hg | CuS04 | 0,5 mol. Hg2S04 | Hg den Wcrt von N ie ls e n  u . B ro w n  bestatigen, 
so daB also die Messungen dieser Autoren auch nach dieser Richtung hin einwandfrei 
sind. — Is t das absolute Potential der n. H2-Elektrode 0,285 Volt, dann betragt das 
der Cu | Cu++-Elcktrode 0,635 Volt. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 1315—22. Mai. 
K apstadt (Siidafrika], Uniy.) r K lem m.

Edgar Newbery, Das Einzeljiolential der Nickelelektrode. Vf. besprieht zunachst
18*
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die Fehlerquellen, die bei der Best. des Ni-Potentials eine Kolie spielen konnen. Eine 
besondere Gefahr ist die Lsg. yon H , im Metali, die Werte von MURATA (C. 1928. 
n .  1066. 2625) sind aus diesem Grunde wertlos. Es gelang Vf. nicht, einen eindeutigen 
W ert zu erhalten; die Besehaffenheit der Oberflaehe, Zeit u. die Bewegung des Elek- 
trolyten waren von sehr erheblichem EinfluB. 3 Methoden wurden yersueht: 1. die 
Benutzung von Amalgamen verschiedener Konz. fuhrte nur zu sehleeht reproduzier- 
baren Werten. 2. Bei dem Vers., das Potential, ahnlicli wie in der vorhergehenden 
Arbeit, an ganz frischen Oberflachen zu bestimmen, ergab sieh eine Abha.ngigke.it 
•von der Feinheit des Schleifmittels; je feiner dieses war, um so niedriger war die EK. 
der Kette Ni | N iS04 (V?-mol.) | Hg2S 04 | Hg. 3. Leidlieh konstantę Werte wurden 
auch erzielt, wenn das Ni anod. m it einer so kleinen Stromdichte yorbehandelt wurde, 
da(3 P assm ta t nicht auftreten konnte, u. das Potential nach Offnen dieses Elektro- 
lysenstromes gemessen wurde. — Zur Erklarung dieses Verh. nimm t Vf. an, daB Ni 
in 2 allotropen Modifikationen vorkommt, dereń Einzelpotentiale — gegen die n-Wasser- 
stoffelektrodo — ~  +0 ,6  u. 0,0 Volt sind; im Gleichgewicht im massiven Ni seien 
die Modifikationen in einem Verhaltnis, das einem Potential von 0,17 Volt entspricht. — 
Fur dio weitere Erklarung der Vorgange bei der Elektrolyse ist zu beachten, daB die 
Ni+-Ionen stark „chem.“ hydratisiert sein durften; fiir Systeme m it hydratisierten 
Ionen halt Vf. grundsatzlich die Best. des wahren Einzelpotentials fiir unmóglich. — 
Es werden dann noch besprochen: die Verzogerungserscheinungen bei der elektrolyt. 
Abscheidung von Ni u. die Abscheidung in polierter Form. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 51. 1429—36. Mai. K apstadt [Sudafrika], Univ.) K l e m m .

Kwanji Murata, Eleklrodenpotential von Nickel. Teil II. Der Einfluji von okklu- 
dierlem Wa-ssersloff auf das Eleklrodenpotential von Nickel. (Technol. Reports Tóhoku 
Im p . Univ. 8 . 71— 82. —  O. 1 9 2 9 . I .  1662.) C o h n .

Kwanji Murata, Eleklrodenpotential von Nickel. I II . Mechanismus der Ee- 
aktivierung von passivem Nickel. (Technol. Reports Tóhoku Imp. Univ. 8. 83—94. — 
C. 1 9 2 9 .1. 1312.) Co h n .

M. Volmer, Zur Theorie der Vorgdnge an unpolarisierlaren Eleklroden. Vf. unter- 
sucht die Frage der Abseheidungsgeschwindigkeit an den Elektroden. Entsprechend 
den Wachstumsgeschwindigkeiten sind an einem elektrolyt. wachsenden Krystall 
Stromdichteunterschiede vorhdnden. Dio Verzógerung, welche die Weiterbldg. des 
Gitters bedingt, yerursacht an einer krystallinen Elektrodo Polarisation. Um die 
erwartete Gitterauf- bzw. abbaupolarisation experimentell nachzuweisen, wurden die 
oscillograpli. Messungen von LEBLANC wiederholt u. modifiziert. Bei Stromdichten 
bis 100 Milliamp./qcm von y 80 sec. Dauer zeigen Zinkamalgame (1% fl.) keine Polari
sation, Zinkblech aus kleinen Krystalliten bestehend, u. eine auf Ag-Blech erzeugte 
Zinkflaehe kaum merkliche Polarisation. Zink m it groBen Waehstumsflachen, sowie 
das aus groBen Krystalliten bestehende Stangenzink von K a h l b a u m  zeigten dagegen 
schon boi Stromdichten von 1/1 Milliamp./qcm sowohl anod. wie auch kathod. Polari
sation. Die Verss. bestatigen die Erwartung, daB fl. u. feinkrystalline Oberflachen 
keinen Krystallisations-Polarisationseffekt aufweisen. Vf. halt jedoeh einen wirklich 
eindeutigen Beweis der Identitat der erwarteten u. beobachteten Effekte fur schwer 
móglich u. bespricht auch andere Deutungsmóglichkeiten der esperimentellen Beob- 
achtungen, insbesondere erwartet er Aufklarung aus der Hinzuziehung von LANGMUIRs 
Arbeiten uber die Thermoelektronenemission u. ihre Beeinflussung durch adsorbierte 
Thorium- u. Casiumatome. Zum SchluB nimmt er Stellung zu den Arbeiten von REICH- 
INSTEIN, H a b e r  u . Z a w a d z k y .  (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 1 3 9 . 597—604. 
Dez. 1928. Berlin, Inst. f. phys. Chem. d. Teehn. Hochsch.) G u r i a n .

R. H. Fowler und P. Kapitza, Magnetoslriktion und die Phanomene des Curie- 
Punkles. Theoret. Unterss., ausgehend von H e is e n b e r g s  (C. 1928. II. 1189) Theorie 
des Ferromagnetismus. (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 124.1—15. 2/5.) W r e s c h .

Robert Forrer, Die bei den Curie-Punkle, der ferromagnelische und der para- 
niagnetische. Die ferromagnet. Magnetisierung nimmt ab m it wachsender Temp. u. 
wird =  0 beim ferromagnet. CuRIE-Punkt, &f ; die gleichcn Kórper werden para- 

' magnet., wenn man die Temp. weiter erhóht bis zum paramagnet. C u R IE -P u n k t, 
0jj- 0 P liegt etwa 15— 40° oberhalb Q}. Vf. untersuchte die Hysteresisschleife des Ni 
in  der Gegend der beiden CURIE-Punkte. Mit wachsender Temp. wird die Sehleife 
kleiner, behalt aber ihre charakterist. Form, die es gestattet, selbst dicht am CuRIE- 
Punkt die remanente Magnetisierung u. das krit. Feld genau zu bestimmen. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 188. 1242— 14. 6/5.) ~ W r e s c h n e r .
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O. V. Auwers, Ober Kryslallslrulctur und Ferromagnetismus. Vf. gibfc eine 
zusammenfassende Betrachtung iiber den derzeitigen Stand der Frage nach dem 
Ursprung des Ferromagnetismus. Nachdem nachgewiesen ist, daB er keine unmittel- 
bare A tom eig . ist, stehen seine Beziehungen zur K rystallstruktur im Vordergrund 
des Interesses. Besonders die Aufklarung der Struktur der HEUSLERschen Legierungen 
(Al, Cu, Mn) durch PERSSON u. theorct. Vorstellungen von HEISENBERG sind ais 
ein Fortschritt zu betrachten, indesscn zeigt eine Sichtung des vorliegenden Unter- 
suchungsmaterials, daB die Theorie noch keine Unterscheidung ferromagnet. Konfi- 
gurationen in speziellen Fallen_ erlaubt. Yf. kommt zum SehluB, daB weniger das 
Krystallsystem selbst, ais die A nderung  der Atomabstande m it der Temp. fur das 
Zustandekommen des Ferromagnetismus wesentlich sein diirfte. (Physikal. Ztsehr. 29. 
921—27. 15/12. 1928.) K y r o p o u l o s .

Seiji Kaya, U ber die Magnetisierung von Kóbalteinkrystallen. Es werden die 
magnet. Eigg. der Hauptebenen (0001) u. (1010) von groBen Co-Einkrystallen nach_der 
friiher (C. 1928. II. 1656) vom Vf. besehriebenen Methode untersucht. In  der (1010)- 
Ebene stellt die Richtung (0001) die Riehtung leichter Magnetisierung, die Richtung 
(1010) die Richtung schwerer Magnetisierung dar. Beidc Richtungen stehen aufeinander 
senkreeht u. wiederholen sich m it einer Periode von 180°. — In der (OOOl)-Ebenc sind 
zwei Hauptachsen vorhanden, die einander im Winkel von 30° schneiden u. beide 
Richtungen schwerer Magnetisierung darstellen. Der Sattigungswert der Magneti- 
sicrungsintensitat wurde bei 26° zu 1422 gefunden. Die experimentellen Ergebnisse 
werden auf Grund der Theorie von H o n d a  u. Ó k u b o  (Science Reports 5 [1916]. 153) 
fur die Magnetisierung ferromagnet. Krystalle diskutiert. (Science Reports Tóhoku 
Imp. Uniy. 17. 1157— 77. Dez. 1928.) Co h n .

Vasilesco Karpen, Ableitung der Mazwell-Clausiussclien und Glapeyronschen Be
ziehungen. Verallgemeinerung der friiheren Ableitungen (C. 1929. I. 1084). Ableitung 
der MAXWELL-CLAUSIUSschen Beziehung ohne Benutzung des CARNOTschen Prinzips 
fiir beliebige Fil. Daraus ergibt sich die Giiltigkeit der Ci-APEYRONschen Beziehung 
fur FU., die der VAN DER WAALschen Hj^pothese entsprechen, u. dam it ein Beweis 
des CARNOTschen Prinzips. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 778—79. 11/3.) K. W.

W. Herz, Zur Kenntnis fesler Elemente. Die Entropie der festen Elemente (vgl. 
C. 1929. I. 1906) bei 25° (S ) wird m it der spezif. Warme bei Zimmertemp. (s) in  Be
ziehung gesetzt. j/s - S  ist ungefahr konstant. Doch setzt die Ableitung der Entropie

8 .—
n ach  L a t im e r  d ie  G iiltigkeit des DuLON G-PETiTsehen G esetzes v o rau s. D a  S - y L
(L =  spezif. Verdampfungswarme) ziemlich konstant ist, muB auch |/ L : s  konstant 
sein, was fiir jede Familio auch zutrifft. Von Familio zu Familie schwanken die Werte 
u. sind fiir (Fe, Pd, Ir, P t) weitajus am groBten. (Ztsehr. anorgan. allg. Chom. 180. 
284—86. 8/5. Breslau, Univ. Phys.-chem. Abt.) W. A. R o th .

Harvey Thomas Kennedy, Messungen der krilischen Temperatur an Kóhlendioxyd 
in  engen Capillaren. Nach einer von Mc. G ayack  u . P a t r i c k  (C. 1920. I II . 786) 
gegebenen Theorie sollen adsorbierte Gase, wie S 02, C02 usw., in den Poren von Silica- 
gel u. ahnliehen Adsorbenzien auch dann noch fl. sein, wenn die Temp. iiber die krit. 
gestiegen ist. Es wiirde fiir die Richtigkeit dieser Annahme sprechen, wenn man nach- 
weisen konnte, daB die krit. Temp. auch schon in sehr engen Glascapillaren kleiner 
wird. Yf. maB daher m it einer eingehend besehriebenen Anordnung die krit. Temp. 
von CO, in Capillaren von 0,004, 0,060 u. 2,0 mm Durchmesser u. fand fur alle 
Capillarenweiten t\a. — 30,96°. Innerhalb des uritersuchten Bereiebs tra t also eine 
Anderung m it der CapiUarenweite nicht ein; es laBt dies jedoch noch keinen SchluB 
auf sehr feine Poren zu. — Vf. ha.lt seine Methode, namentlich m it einer CapiUarenweite 
von 0,060 mm, fiir sehr genau; sein Wert liegt etwas tiefer ais die Literaturwerte, die 
zwischen 30,97 u. 31,26° schwanken. Ais krit. Temp. ist diejenigc angesproehen, bei 
der eben noch ein scharfer Meniscus zu erkennen ist. Dieser yerschwindet innerhalb 
weniger Tausendstel Grade; Bander oder Nebel, wie in weiteren Rohren, wurden nicht 
beobachtet. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1360—66. Mai. Baltimore [Maryland], 
J o h n  H o p k in s  Univ.) K le m m .

Mary R. Andrews, Die Verdampfung des Thoriums von Wolfram. Vf. miBt im 
Bereich von 2000—2500° K  die Yerdampfungsgeschwindigkeit des Th  von reinen u. 
von carbonisierten TF-Gliihdrahten; das Freiwerden der W-Oberflaehe macht sich an 
starker Abnahme der bei „thorierten“ Drahten besonders hohen Elektronenemission
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bemerkbar. Das Th wird auf den W-Drahten durch Verdampfung von thorierten 
Drahten oder von metali. Th niedergesehlagen. Die auf diese Weise hergestellten 
Oberflaohen zeigen eine m it der GroBe der bedeckten W-Fliiche proportionale Ver- 
dampfungsgcschwindigkeit des Th; am reinen W. sind dio letzteren groBer ais an 
„carbonisiertem“ W. Die Verdampfungswarme des Th vom reinen W ergibt sich zu 
177 kcal., die vom Carbid zu 202 kcal. pro Grammatom Th. (Physical Rev. [2] 33. 
454— 58. Marz. Schenectady, N. Y ., General Electr. Comp., Research Lab.) F k b g .

K. S tachorsky, Oesetz der Verdnderung des Ausdehnungskoeffizienten mit der 
Temperatur fiir normale Fliissigkeiten. (Vgl. C. 1929. 1. 727.) Zur Bereehnung des 
Ausdehnungskoeffizienten (a) n. Fil. bei beliebiger Temp. in dem Intervall zwischen

F. u. Kp. wurde vom Vf. die Gleichung a =  (r Kr. =  krit. Temp.,
T  — absol. Temp.) abgeleitet u. m it Erfolg bei der Ermittlung der Ausdehnungs
koeffizienten einer Anzahl KW-stoffe angewandt. — Fiir assoziierte Fil. gilt die etwas

T . ......................
modifizierte Form der Gleichung T mkr. = ------01L7- ’ w0^c' diejenigo imagmare

1 ~ ~ V r
krit. Temp. bedeutet, boi der der Assoziationsfaktor derselbe ware wie bei der gegebenen 
Temp. T. Diese Gleichung kann zur Best. der metakrit. Temp. gebraucht werden. Unter 
Benutzung der im Landolt-Bornstein angegebenen Werte der Ausdehnungskoeffizienten 
wurde fiir Methylalkohol, A. u. Essigsaure die metakrit. Temp. bcrcchnet. (Ukrain, 
chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurn.] 3. Wiss. Teil 457—62. Charków, 
Inst. f. angew. Chem.) G u ria n .

V. N. Tłiatte, Ber kubische Ausdehnungskoeffizient von Fliissigkeiten bei der 
kritischen Temperatur. Vf. geht von der VAN DER WAALSsclien Formel aus u. findet 
1/C =  k jTkrit. — 2 T, wo C der kub. Ausdehnungskoeffizient u. k eine Konstantę 
ist. Aus den Werten fur 11 Fil. wird k zu 2,5 abgeleitet. Die so berechneten Daten 
fiir C stimmen m it den Beobacktungen gut uberein, so daB man umgekehrt aus dem 
bekannten Ausdehnungskoeffizienten die krit. Temp. berechnen kónnte. Auch der 
Ausdehnungskoeffizient fiir verfliissigto Gase laBt sich m it Hilfe obiger Gleichung 
in  guter Ubereinstimmung m it dem Experiment ableiten. (Philos. Magazine [7] 7. 
887—91. Mai. Allahabad.) W. A. R o t h .

Yositosi Endo, tJber den thermischen Ausdehnungskoeffizienten krystalliner Sub- 
stanzen. Betrachtungen iiber den Mechanismus der therm. Ausdehnung krystalliner 
Substanzen auf Grund der Gittertheorie von BORN u. L a n d e ,  sowio der Quanten- 
theorie. Zuerst wird der Fali 2-atomiger, in typ. lonengittern krystallisierender Salze 
b eh an d e lt u. m it Hilfe der Kompressibilitatsdaten, der MADELUNGschen u. GRUNEISEN- 
schen Ansatze u. der aus der Theorie der spezifi Warmc fester Stoffe ermittelten 
„charakterist. T em pp .“  die Ausdehnungskoeffizienten theoret. abgeleitet. Fiir NaCl, 
KCl, KBr, K J , AgCl, AgBr u. GaF2 ergibt sich befriedigende Ubereinstimmung dieser 
Werte m it dem experim en tellen  Befund; hieraus laB t sich leicht der Wert der Gitter- 
konstanten fiir beliebige T em pp. errechnen. Das Verhiiltnis der Gitterkonstanten 
beim F. zu demjenigen bcim absol. Nullpunkt ist fiir  Alkalihaloide einerseits, Ag- 
Haloide andererseits nahezu konstant (1,035 bzw. 1,021). AnschlieBend wird in analoger 
Weise der therm. Ausdehnungskoeffizient elementarer, krystallisicrter Substanzen 
theoret. abgeleitet, u. zwar fiir Al, Cu, N i, Pd, Pb, Ag, Au, Pt, Fe, Na, K  u. C; auch 
hier ist die Ubereinstimmung zwischen Rechnung u. Messung gut; Vf. ziebt aus den 
Ergebnissen den SchluB, daB die Zahl der in den Metallen vorhandenen freien Elek
tronen der der darin enthaltenen Metallionen gleich ist, u. diese analog wie die Ionen 
in den Alkalihaloiden gitterartig angeordnet sind. Wciterhin wird der Ausdehnungs
koeffizient verschiedener Substanzen (Al, Cu) auf Grund der vom Vf. entwickelten 
Formel fiir verschiedene Temp.-Bereiche berechnet u. m it den entsprechenden erperi- 
mentcllen Werten vergliehen. Die Ubereinstimmung ist einigermaBen befriedigend. 
Yf. diskutiert- den Elektronenaufbau von Ionen- u. Metallgittern. (Report aeronautical 
Research Inst. Tókyo 1. 226— 43. 1924. Sep.) F r a n k e n b u r g e r .

W . Lindner, Fortpflanzungsgeschwindigkeit der Flamme in Gasgemischen. Bericht 
iiber Yerss. von St e y e n s  (vgl. C. 1928. II. 2535), Ziindung der Gasgemische inncrhalb 
einer Seifenblase, Aufnahme der kugelfórmigen Flammenschale auf bewegten Film- 
streifen. Die Wrkg. des Zusatzes inerter Gase zu dem C 0-02-Gemisch auf die Fort- 
pflanzungsgesohwindigkeit der Flamme ist um so verschiedener, je groBer der Zusatz
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ist; bei 20% ist die Reihenfolgo Ar, He, N2, C02 wenig ausgepragt, bei 40% Zusatz 
dcutlich. Verss. m it CH4-02 u. CH4-CO-Gemischen m it 0 2 werden beschrieben u. 
mathemat. behandelt. Die aus den Formeln des Vfs. abgeleiteten Fortpflanzungs- 
gesehwindigkeiten passen sich den Verss. m it 0„-t)berscbuB bei allen CO-CH4-Gemischen 
gut an. Bei 0 2-UnterschuB sind dic Abweichungen infolge Auftreten einer sekundiiren, 
endothermen Rk. bei allen KW-stoffen um so gróBer, je groBer der KW-stoffgeh. ist. 
(Ztschr. Yer. Dtsch. Ing. 73. 648—50. 11/5. Dresden, Techn. Hoehsch.) W. A. R oth .

M. Prettre und P. Laffitte, Ober die Entflammungsteinperatur von brennbaren Gas- 
gemisćhen. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 728.) In Fortsetzung ihrer Verss. untersuchen Vff. dio 
Entflammungstemp. von Wasserstoff-Luftgemischen. Eine Versuchsreihe wurde so 
ausgefiihrt, daB stets im Rk.-GefaB eine gewisse Menge des von einer fruheren Ver- 
brennung stammenden Gases blieb. Es wurde festgcstellt, daB die Ggw. der ver- 
brannten Gase dio Entflammungstemp. bedeutend erhoht. Boi Wasserstoff-Sauerstoff- 
Kohlensauregemischen wurde dieselbe Erscheinung festgestellt. Die Erhohung der 
Entflammungstemp. betragt bei H 2-N2-0 2-Gemischen ca. 10°, bei H 2-02-C02-Gomischen 
aber ein yielfaches hiervon. Aus ihren Verss. schlieBen Vff., daB diejenigen Forscher, 
welche bei ihren Bestst. eine zu hohe Entflammungstemp. gefunden haben, yernach- 
lassigt haben, nach jedem Vers. das Rk.-GefaB sorgfiiltig von den aus fruheren Ver- 
brennungen stammenden Gasen zu befreien. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 88 . 397 
bis 399. 28/1.) G u r ia n .

William A. Bone, Frank R. Weston und Dennis A. Winter, Weitere Yer sucha 
Uber die Verbrennung von gut gelrocknelen Kóhlenmonozyd- und Sauersloffgemischeji.
I II . (II. vgl. C. 19 2 6 . II. 8.) Dio fruheren Verss. wurden fortgesetzt zwecks Feststellung, 
ob langeres Trocknen iiber P20 5 auf die Entzundbarkeit u. auf die fiir dic Entziindung 
solcher (2 CO +  0 2)-Gemische erforderliehe „minimalc Funkenenergie“ einen EinfluB 
hat. Die Versuchsergebnisse sind tabellar. zusammengefaBt. Es zeigt sich, daB ein 
hochgereinigtes (2 CO -f- 0 2)-Gemisch, das unter allen zu beachtenden Vorsichts- 
maBregeln bis zur jiu Bers ten Grenze m it hochgercinigtem P 20 6 getrocknet wurde, 
noch explodiert, wenn ein geniigend starker Entziindungsfunke benutzt wird. (Proeeed. 
Roy. Soc., London Serie A 1 23 . 285—91. 6/3.) K . W o l f .

Yoshio Tanaka, Yuzaburo Nagai und Kinsei Akiyama, Untere Grenze der 
Entflammbarkeit von Athylalkohol, Athylather, Methylcyclóhexan und ihren Gemischen. 
Fiir die untere Grenze der Entflammbarkeit in Luft (5 cm weites, 65 cm langes Glas- 
rohr, nach unten fortschreitende Flamme) von A ., A. bzw. Methylcycloliexan (aus einem 
Gasolin aus Nishiyamarahól isoliert; Kp. 100,75—100,0°; D.19'84 0,7543; nn18,8 =  
1,4166) wird 3,81, 1,93 bzw. 1,15% gefunden. Die theoret. Flammenfortpflanzungs- 
temp. (1480°) von Cyclohexan ist derjenigen von A., A. oder den niedrigeren Gliedcrn 
der Paraffin-KW-stoffe fast gleich, der Naphtkenring hat also keinen EinfluB. In  den 
Gemischen gilt dio Regel von L e Ch a t e l ie r . (Report aeronautical Research Inst. 2. 
235—16. 1927. Tokyo. Sep.) K r u g e r .

Torahiko Terada, Kiyohiko Yumoto und Ryuzó Yamamoto, Zundung brenn
baren Gases durch dreiteiligen Funken. Vff. beschreiben Vorverss. iiber Gasentziindung 
m it einer besonderen Art elektr. Funkens. Dieser wurde zwischen zwei Kugeln von
3,5 cm Durchmesser bei 6—7 cm Abstand erzeugt durch allmiihlicho Aufladung dor 
Kugeln, dio m it Kapazitaten von je 2 m verbunden waren. Das Potential dor positiven 
Kugel wurde durch Anbringen einer Nadel, oder Erden der positiyen Zuleitung or- 
niedrigt. Ais brennbares Gas wurde CO zugefiihrt. Die Verbrennung erfolgt in ver- 
schicdener Weise, je nachdem auf welche Stelle des Funkens der Gasstrom gerichtct 
wird. Die Ziindungshaufigkeit an den verschiedenen Stollen ist verschieden u. zcigt 
Maxima u. Minima. (Proeeed. Imp. Acad., Tokyo 5. 125—26. Marz. Tokyo.) K y r .

Silyio Bortolotti, Elettrolisi delle soluzioni non acquose. Prontuarioguida tcorico-pratica 
per ricerche analitiche del genere. Trcnto: arti graf. Tridentum 1928. (51 S.) 8“.

E. Darmois, Lcęons sur la conductibilitć des ólcctrolytcs. Paris: Vuibert 1929. (14S S.) 8°. 
K. G. Emeleus, The conduction of electricity trough gases. London: Mcthuen 1929. (94 S.) 

8°. (Monographs on physical subjects) 2 s. 6 d. net.

As. K ollo idchem ie. C apillarchem ie.
Emil Hatschek, Einige Eigen-schaften und Theorien von Gelen. Vf. gibt eine zu- 

sammenfassende Darst. der wichtigsten Eigg. der verschiedenen Gcl-Typen u. der 
hauptsaehlichen Theorien der Gcl-Struktur. Es wird eine Zusammenstellung der-
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jenigen Originalarbeiten gegeben, die zu dicscn Theorien in Beziehung stehen. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 48. 389—99. 19/4.) W r e s c h n e r .

Simon Klosky, Studien uber Silbersole. Vf. beschroibt eino Methode zur Hcrst. 
von Ag-Sol aus AgN03 u. NaOH. In  diesem wird der Gch. an gel., kolloidalem u. redu- 
ziertem Ag bestimmt. Hierauf werden die Resultate der D.- u. Viscositatsmessungen 
bei Zugabo yon yerschiedenen A.-Mengen zum Sol mitgeteilt. Weiter wurden die 
Wanderungsgeschwindigkeiten, die Koagulationswerte yon K '-, Ca”- u. Al’"-Ionen 
u. der EinfluB yon A. auf dicselben bestimmt. (Journ. physieal Chem. 33. 621—26. 
April. Washington, D. C., Catholic Univ. of Amer.) HANDEL.

Wilhelmina Daus und Olin F. Tower, Das kolloidale y.erhalten der Sulfide und 
Hydrozyde von Cadmium und Zink. Es werden die Umstande untersucht, unter welchen 
CdS u. ZnS dio LlESEGANGsehcn Ringo zeigen. Lctztcro werden in Agar-Agar u. in 
Gelatino beobachtet, wobei sich das S-Ion i m Gel u. das Mctallion a u B o r l i a l b  
dessclben befindet. Die Theorie yon B r a d f o r d  (C. 1923. I. 486) stimmt m it den 
crhaltenen Ergebnisscn ubereiji, m it der Erganzung, daB das S-Ion durch das gefallte 
Sulfid starker adsorbiert wird ais das Metallion. Analog den kolloidalen Nickel- 
iydroxydlsgg. (C. 1 9 2 4 .1. 1640) wurden kolloidale Cd- u. Zn-Hydroxydlsgg. hergestellt. 
Ebenso wird eino Methode zur Herst. von Cd- u. Zn-Hydroxydgcl in Glyeerinlsg. be- 
schrioben. (Journ. physieal Chem. 33. 605—12. April. Western Res. Univ.) HANDEL.

Masao Nonaka, Unlersuchungen uber Seife. X. Die kataphoretischen Unter- 
suchungen der Seifenlosung. (IX. ygl. C. 1929. I. 730.) Kataphoret. Verss. an Lsgg. 
von Na-Oleat u. -Palmeat zeigen, daB die zur Anodo wandernde Micelle stets einen 
FettsaureuberschuB enthalt, u. aus einer Kombination yon Fettsaureionenmicelle u. neu- 
raler Seifenmieelle bestoht. Aus Ionenmicellen setzt sich auch yorwiegend die Adsorptions- 
schicht zusammen (vgl. 1. c.). Die Ionenmicellen der alkal. Seifenlsgg. werden durch die 
Red. der hydrolysierten Fettsaure zahlenmaBig yerringert u. fettsaurearmer, wahrend 
sich dio neutralen Lsgg. wenig yerandern. Unterss. des zeitlichcn Verlaufs der Grenz- 
fliichenspannung sprechen auch fiir die Ionenmicelle ais Hauptbestandteil der Ad- 
sorptionssehicht; auf dio Grenzflachenspannung iibt Alkali eine additiye Wrkg. aus. 
In  Konzz. yon 0,000 025—0,000 05-n. fallt Na-Oleat Fe(OH)3-Sol unter Umkehrung 
der Wanderungsriclitung: Das Sol wird zunaehst neutralisiert, dann aber erneut durch 
die Seifenlsg. peptisiert. M n02 wird nicht gefallt. Die Adsorptionsschicht zwischen 
Seifenlsg. u. Fe(OH)3-Gel ist im ungeladenen Zustand yon saurem Charakter, wird boi 
Naherung an den Sattigungszustand alkal. Auch dies laBt sich unter Annahme der 
Ionenmicellen in der Adsorptionsschicht deuten. Diese stellt also in allen untersuchten 
Fallen das oberflachenaktiye Materiał dar. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.]
32. 36 B—37 B. Febr. Terashima-cho Near Tokyo, Marumima Soap Mfg. Works.) Le .

William D. Harkins, Zusammenhang zwischen Oberflachenenergie und Orientierung 
der Molekule in  Oberflachen und anderen Beziehungen der Oberflachenenergie. Vf. knupft 
an eine yon V. L e r c h  beobaehteto Erscheinung an, daB die Grenzflachenspannung 
Benzol/angesauertes W. bei der Annaherung an den Neutralpunkt durch Zugabe yon 
NaOH stark abnimmt. Er gibt cinen tlberblick uber die Theorie der Orientierung der 
Moll. an Grenzflachen u. behandelt das Problem vom kinet. u. thermodynam. Stand- 
punkt u. die mathemat. Beziehungen zwischen EOTVOSscher Konstanto u. freier Ober
flachenenergie. Die Abnahmo der Gesamtoberflachenenergie mit Steigerung der Temp. 
wird naehgewiesen. Eine einfache tTberlegung uber den Verdampfungsvorgang beweist 
die Orientierung der Moll. in der Oberflache. Die Emiedrigung der freien u. gesamten 
Oberflachenenergie sowie die Steigerung der Warmestrahlungsenergie weisen auf die 
Unsymmetrie der Moll. hin. Ais ,,Ausbreitungskoeffizient“ bezeichnet Vf. den Differonz- 
wert zwischen Kohiisionskraft u. Adhasionskraft. Is t der Wert dieses Koeffizienten 
gróBer ais 1, so breitet sich die FI. aus. Vf. untersucht dio Bldg. von Oberflachen- 
filmen bei yerschiedenen Systemen (Bzl./W., wss. Lsgg. organ. Stoffe, Salzlsgg. usw.) 
xt. findet stets monomolekularo Filme, indem die selten auftretenden polymolekularen 
Filme nicht konstant sind. An der bekannten Erscheinung, daB geringe Mengen von 
Na-Oleinat die Emulgierung von Olen in W. bedeutend erleichtern, wird naehgewiesen, 
daB sich an der Grenze W./Ol monomolekulare Filme bilden. Am SchluB gibt Vf. eine 
Literaturzusammenstellung uber alle in den Jahren 1916—1926 im „K ent Chemical 
Laboratory“ in Chicago von Vf. ausgefuhrten Arbeiten uber Oberflachenenergie u. 
Molekulorientierung an Oberflachen. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 139. 647—90. 
Dez. 1928.) G u r t a n .

Richard Gans, Die Diffusion nichtkugelfórmiger Teilchen. (Ygl. C. 1928. I I .
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1534.) Vf. gibt eine mathemat. Unters. des Diffusionsvorganges nichtkugelfórmiger 
Teilchen in  einem Losungsm. m it Hinblick auf die Móglichkeit, auf Grund quantitativer 
Esperimentalunterss. auf GróBe u. Gestalt der diffundierenden Teilehon zu schlieBen. 
Es wird im AnsckluB an dio angofiihrte Unters. von der BROWNschen Bewegung nicht
kugelfórmiger Teilehon ausgegangen, d. h. auf den Grund der Diffusion, dic Molekular- 
bewegung, zuriickgegangen, u. unter anderem gezeigt, daB das ElCKsche Gesetz nur 
fur kugelfórmigo Teilchen gilt. Die Anwcndung der Unters. auf das Experiment ist 
durch Ausrechnung von Eunktionentafeln fur einige typ. Teilchenformon u. graph. 
Darst. erleichtert. — Ais Anhang eine Erganzung zur friiheren Arbeit. (Ann. Physik [41 
87- 935— 47. 8/12. 1928. Kónigsberg, II. Physikal. Inst. d. Univ.) KYROPOULOS.

Toshizo Titani, Die Viscosital von Losungen oberhalb ihrer Siedepunkte. V. (IV. vgl. 
C. 1928 .1. G63.) Die Giiltigkeit der friiher aufgestellten Gloiehungen: 1 .0  — K I  V'n ■—

2. 0 h.—  & =  C ( T k — T) %  u. 3. Vk'/ ,—  VU =  A ( T k —  T)'U, wo 0  die 
molekulare F luiditat (definiert ais reziprokes Prod. von Viscositat t] u. Mol.-Abstand 
V‘la), V das molekulare Vol., T  dio Tomp., 0 k dio Eluiditat bei der krit. Tomp. T k, 
u. Ii,  C ii. 1  =  CjK  willkiirlicho Konstanten sind, u. B  das wahro Vol. der Moll., 
wird an A. u. Aceton, fur das neucre esperimentclle Daten vom E. bis oberhalb der 
krit. Temp. vorliegen, gepruft. Es ergibt sich fiir dio Gleichungen 1 u. 2 eine sehr gute 
Ubercinstimmung zwisehen beobachteten u. bercchneten Werten, wobei letztero aber 
in der Nahe des F. zu niedrig werden. Dies wird dadurch yerstandlieh, daB das Ver- 
haltnis der freien molekularen Flacho (VJ!t — BU) zur Gesamtoberflacho V"h sehr 
gering ist, so daB schon kleino Andorungen von B  eincn groBen EinfluB auf dio GróBe 
dor molckularon Fluiditat haben. — Fur Gleichung 3 stimmen die bereehnoten u. 
beobachteten Werte solbst boi sehr tiefon Tempp. gut iiberein, haben aber in der Nahc 
der krit. Temp. Abweicliungen von 1—5%. — Es wird fiir den Fali des Acetons rechne- 
risch gezeigt, daB die Konstanten K, B, C u. 0 k, in reduzierten Formen ausgedriickt 
(vgl. Mitt. IV, 1. c.), unabhangig von der Substanz sind u. allgemeine Giiltigkeit haben. 
(Buli. chem. Soc. Japan 4. 68—75. Marz. Tokyo, Hongo, Inst. of Phys. and Chem. 
Research.) CoiTN.

Edm. van  Aubel, Die Viscositat von Ather bei liefen Temperaturen. Die Messungen 
von A r c h i b a l d  u . U re  (C. 1927. I. 3050) iiber die Viscositat bzw. F luid itat von A. 
zwisehen 0 u. —109,8° stimmen bis —92,2° gut m it den aus der vom Vf. (C. 1922.
I II . 96) aufgestellten Formel tp =  m +  n log (tk — t) iiberein, worin fiir A. die krit. 
Temp. tk =  193,8°, die Konstanto m =  4003,46, n =  —1599,7 zu setzen ist. (Journ. 
chem. Soc. London 1929. 1111. Mai. Gent, Univ.) OsTERTAG.

Marie-Therese Isselstein, Uber Adsorption. Vf. untersucht die Adsorption von 
GS2, Pentan u. Chlf. an Glaspulrer gemessener Oberflachenausdehnung (gceiclit durch 
Adsorption von Athylviolctt u. Diamantfuchsin). Die Adsorption der oben genannten 
Stoffe wird derart bestimmt, daB das Glaspulver m it den betreffenden FU. uber- 
schiehtet wird, diese durch Auspumpen verdampft werden u. bei den jcweils orreichten 
Gleichgewichtsdrucken eine W a, g u n g des Glaspulvers erfolgt. Die Messungen er- 
gaben das Vorhandensein von Dampfschichten bis zu 35 Molekularschichten, dereń 
Zahl m it abnelimendem Drueke im Gasraum fallt. Vf. yergleioht dicsc Ergebnisse 
m it den Resultaten anderer Forscher, u. stellt fest, daB die GróBe der Adsorption von 
Gasen m it ihrer Kondensationsfiihigkeit im Zusammenhang steht. (Physikal. Ztschr. 
29. 873—78. 1/12. 1928. Munster i. W., Physikal. Inst., Univ.) F r a n k f .n BURGER.

P. R ehbinder und L. K rajuschkilia , Wantietonungen bei der Benetzung von 
Puhern m it Losungen capillaraklirer Stoffe und bei der Adsorption aus Losungen. (Zur 
Physik der Benetzungserscheinungen. II.) (I. vgl. REHBINDER, C. 1927. I. 1933.) 
Man sehiittelt 1 g Puiyer in die FI. hinein; die dabei auftretende Warmetónung q ist 
dio Benetzungswarme. Dor crhaltencn Suspension wird eine kleine Mengo einer Lsg. 
von capillarakt. Stoff in der gleichen FI. zugesetzt; die Warmetónung, die dabei 
beobachtet wird, dividiert duich die Konz-Erhóhung des akt. Stoffes, ist dio Adsorp- 
iionswdrvie (Q). Dio gemessenen q-Werte: Benetzung von S i0 2 (durch Erhitzen von 
Silicagel hergestellt) durch W .: q =  9,1 cal, durch n-Hexan: 4,4 cal; Benetzung T o n  
aschefreier Kohle (vgl. D u b in in ,  C. 1 9 2 9 .1. 980, 1909) durch W.: 5,9, durch n-Hexan: 
16,0 cal. Dagegen ist Q bei dor Adsorption von n-Buttersaure aus W. gróBer ais aus 
Hexan bei Kohle, kleiner bei S i02. Es sind also Q und g antibat. Die Erklarung dafur 
wird auf Grund einer Theoric von R e h b i n d e r  (C. 1928. I. 19) gegeben. —Es wurden 
femer die Abhangigkeit des Q von der bereits adsorbierten Menge untersucht, sowie 
Formeln fiir diese Abhangigkeit abgeleitet, dio auf der LANGMUlRschen Adsorptions-
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isothermo beruhen. (Journ. f. angew. Physik [russ.] 6. 123—31. Moskau, Inst. f. 
Physik u. Biopłiysik, Physikal. Lab. d. Industr.-padag. Inst. Sep.) BlKERMAN.

F. E. Bartell und Ying Fu, Adsorption aus wafirigen Losungen durch Kieselsaure. 
Es wurde gefunden, daB entwassertes S i02, aus SiCl4 hergestellt, aus den wss. Lsgg. 
von Salzen am starksten die Basen hydrolyt. adsorbiert. Organ. Sauren werden 
schwacher u. anorgan. Sauren gar nicht aufgenommen. Die Intensitat der Adsorption 
der Basen lauft mit der Hydratationsfahigkeit der Baseionen parallel. Die Adsorption 
scheint also eine Folgę der hydrophilen N atur yon S i02 zu sein. Die Adsorption der 
organ, (aliphat.) Sauren wachst in einer homologen Reihe m it der VergroBerung des 
Molekiils. Was einen Gleichgewichtszustand anbetrifft, so wird dieser durch die H- 
Ionenkonz. geregelt, welche die durch Basenadsorption freigewordene Saure yerursacht. 
Dio Adsorption anorgan. Salze yom Typus des KC1 ist eine vóllig hydrolyt. Der Ad- 
sorptionsgrad ist auBer yon den spezif. Eigg. auch yon der Lóslichkeit des Salzes, weiter- 
hin von den Binnendruckyerhaltnissen des Systems abhangig. (Journ. physical Chem.
33. 676—87. Mai. Ann Arbor [Michigan], Univ.) H a n d e l .

H. Kautsky und G. Blinoff, Siloxen ais Adsorbens. (Vgl. C. 1928. II . 743.) 
Infolge seines einfaehen iibersichtlichen Baues ist das aus feinsten Elemcntarlamellen 
bestehende, hochmolekulare Siloxen ein (im Vergleich zu anderen Adsorbentien u. ins- 
besondere zur kompliziert capillar aufgebauten Kohle) chem. u. morpholog. definiertes 
Adsorbens. Dieses ersieht man schon aus dem Verh. bei den nach einer besonderen 
Methode ausgefiihrten Bestst. der spezif. Gęwichte. Siloxen ist apolar u. hydrophob. 
Sein Adsorptionsyermogen ist etwas geringer als dasjenige der Kobie. Polare eapillarakt. 
Stoffe m it langer K W -sto ffk e tte  bewirken, bei d e r H e rs t. des S iloxens zugesetzt, eine 
starkę Auflockerung des Lamellenbaues. Gegeniiber einem bestimmten Adsorptiv 
zeigen die yerschieden hergestellten Siloxene immer nur eine Adsorptionsisotherme. 
Die aufgenommenen Isothermen der Fettsauren folgen gut der TRAUBEschen Regel. 
Oxydiorto Siloxene zeigen Austauschadsorption gegenubor Anilinhydrochlorid, indem 
nur die positiven Ionen gebunden werden. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 139. 497 
bis 515. Dez. 1928. Borlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. phys. Chemie u. Elektro
chemie.) G u r ia n .

Samuel Clement Bradford, Adsorptive Schichłung in  Gelen. V. Gegeniiber 
den krit. Betrachtungen von H e d g e s  (C. 1929.1. 366) zeigt Vf., daB seine Adsorptions- 
theorie (BRADFORD, A l e x a n d e r , Colloid Chemistry [1926] Bd. I. 792) alle iiber das 
Vork. geschichteter Ndd. bekannten Tatsachen qualitativ erklarcn kann. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 48. 78—81. 25. Jan. The Science Museum.) K r u g e r .

W. Haller, Lyosorption in  organischen Fliissigkeilen. Werden feste Pulver in 
Fil. suspendiert u. wieder absitzen gelassen, so ist das Sedimentvol. sehr stark von der 
A rt der Fl. abhangig. Bei yerschiedenen Pulyern ist dagegen dio Reihenfolge der Sedi- 
mentyoll. in yerschiedenen Fil. fast glcieh. Verss. m it Talkum, Bleicherde, A l20 3, SiO„, 
MgO, CaC03, Fe20 3, Graph it u. Norit in organ. Fil. ergaben folgendo Reihe fallender 
Absetzvoll.: CClit Bzn., Bzl., Chi}., A., Essigsaure, A ., Aceton. Viseositat u. D. der 
Fl. sind dabei nicht maBgebend; Glycerin liefert z. B. kleinere Absetzyoll. ais Hexan. 
Auch mit Flockenbldg. oder elektr. Aufladung kann die Erscheinung nicht erklart 
werden. Vf. schlieBt auf die Bldg. von Solyathiillen um die Pulyerkórnchen. Durch 
Zcntrifugieren wird die in  der Lyosorptionshiille gebundene Fl. mehr oder weniger 
weitgohend herausgeproBt; die nach dem Zentrifugieren zuriickbleibenden kleinen 
Vol.-Unterschiede sind noch in dersolben Reihenfolge abgestuft wie beim gewohn- 
lichen Absotzvers. Auch eine Umkehrung des Absetzyers., d. h. ein Aufquellen des 
Pulyers, konnte beobachtet werden. Die Quellung yon Gelen ist wahrscheinlich in 
manchon Fiillen eino Folgę von Lyosorption. Die Viscositatsyerhaltnisse kolloider 
Lsgg. lassen sich modellmaBig darstellen durch Pulyersuspensionen. Bei Verss. m it 
40 organ. FU. war die Lyosorption m it der „spezif. Polarisation“ P tiS =  (e — 1)/ 
(e +  2 ) - l /d  befriedigend symbat. (KoUoid-Ztschr. 46. 366—67. Dez. 1928. Leipzig,

K r u g e r .

B. Anorganische Chemie.
Ernest R. Huff und C. R. Mc Crosky, Die Darslellung von Selensdure und ihren 

Salzen. Nach Me y e r  u . H e id e r  (Ber. Dtsch. chem. Gos. 48  [1915]. 1154) laBt sich 
H 2Se03 mit 30%ig. H20 2 teilweise zu H2Se04 oxydieren; der hóchste erreichte Umsatz 
war 70%. Durch 2-std. Kochen unter RiickfluB konnten Vff. den oxydierten Anteil
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auf 90% steigern. Die niclit umgesetzte selenigo Saure wurde nach CAMERAN u . 
M a c a l l a n  (Chem. News 59 [1899]. 219) zu Se reduziert u. das F iltra t zu einer 84%ig. 
reinen H 2Se04-Lsg. eingedampft. — Ebenso liefi sieh CuSe03 durch Koehen m it H 20 2 
zu CuSe04 oxydieren, das naeh dem Abfiltrieren des nicht umgesetzten CuSe03 u. 
Eindampfen des Eiltrats auskrystallisierte. In  gleicher Weise gewann man die Selenato 
von Ni, Co, Al u. Mg. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1457—58. Mai. Syracuse 
[New York], Univ.) K le m m .

John Stanley Carter und Charles Randall Hoskins, Die Loslichkeit von Jod 
in Halogenidlosungen. (Vgl. C. 1926. I. 2427.) Vff. bestimmen bei 25° die Loslichkeit 
von J 2 in Lsgg. von HC1, KC1, MgCL, BaCl2, H J  u. gemischten Lsgg. von NaBr +  
Na2SO.„ N aJ +  N aN 03 u. Na J  +  Na2S 04. Es werden ferner die von B e l l  u . B u c k l e y  
(C. 1912. I. 1087) bcstimmten Loslichkeiten in NaBr- u. KBr-Lsgg. beriicksichtigt. 
Aus den Messungen werden die Aussalzungs- u. Gleichgewichtskonstanten berechnet. 
Von den beiden einander entgegenwirkenden Tendenzen der Polyhalogenidbldg. u. 
der Aussalzung nimmt die erstere m it steigendem At.-Gew. des Halogenidanions zu, 
die letztere ab. Bei den Halogenwasserstoffsaurcn t r i t t  die AussalzwTkg. zuruck. 
Na2S 04 unterdruckt die Tendenz zur Bldg. von N aJ3 etw’a 3-mal so stark ais N aN 03. 
Bei der von B r o n s t e d  u . P e d e r s E N  (C. 1923. III . 329) bcstimmten Gleichgewichts
konstanten fiir die Lsg. von J 2 in  KCl-Lsg. ist die Bldg. von KC1J2 vernachlassigt. 
(Journ. chem. Soc. London 1929. 580—85. Marz. London, Goyernm. Lab.) R. K. Mu.

Ludwig Wolf, Erich Kalaehne und Hermann Schmager, Vber die Wechsel- 
mrkung zwischen Phosphortrichlorid und phosphoriger Saure (Beitrdge zur Kennlnis 
des Phosphorlrioxyds . II.) (I. vgl. C. 1929. I. 2516.) Das Verf. von K r a f f t  u . N e u -  
MANN (Ber. Dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 566) zur Darst. von P20 :! aus PC13 u. H3P 0 3 
wird einer Priifung unterzogen. Vff. finden, dafi man nach diesem Verf. kein Phosphor- 
trioxyd darstellen kann, da bereits bei —30° u. 760 mm Druck P„03 u. HC1 sich ąuanti- 
ta tiv  zu H 3P 0 3 u . PC13 umsetzen, u. da bei hóheren Tempp. das bei der Einw. von 
PC13 auf H 3P 0 3 entstehende P20 3 m it der restlich vorhandenen phosphorigen Saure 
unter Bldg. eines gelben unl. Korpers reagiert.

An Hand der Rk. zwischen P 20 3 u. H3P 0 4 erkliiren Vff. die Bldg. der beim Ein- 
schmelzen von PC13 u. PBr3 entstehenden gelben Beschlage. Im  experimentellen Teil 
werden die ergebnislosen Verss. zur Darst. des P20 3 aus PC13 u. H3P 0 3 beschrieben, 
des weiteren der App. fur die Verss. iiber die Einw. von HC1 auf P 20 3. (Ber. Dtsch. 
chem. Gfes. 62. 1441—19. 5/6. Berlin, Chem. Inst. d. Univ.) L. W o l f .

Julius Grant, Die Ldslichkeit von AnHmon in Wasser. Bcobachtet wurde eino 
merkliche Loslichkeit von fein yerteiltem Sb, wie es unter gewissen Bedingungen an 
der Kathode erhalten wird (vgl. C. 1928. II. 2439). Gepulvertes Sb erwies sich ebenfalls 
ais 1., wenn es einige Zeit der Luft ausgesetzt gewresen war; wahrseheinlich handelt 
es sich um eine Oxydation. (Analyst 54. 227—28. April.) Gr o s z f e l d .

Tokunosuke Watanabe, Uber die Natur des durch katalytische Zersetzung ton  
Kohle7ioxyd mit Eisen gebildeten Kohłenstoffs. D., Teilchengrofle, Krystallinirat u. 
Absorptionsvermogen des durch katalyt. Zers. von CO boi 400—800° dargestellten C 
wTurden untersucht. Die graphit. Natur dieses C W'urde mittels des X-Strahlenverf. 
festgestellt. Je  hoher die Bilclungstemp., um so graphitischer ist der C. Ebenso nimmt 
das AbsorptionsYermógen fiir Benzoesaure m it steigender Bildungstemp. zu. Die D. 
erhebt sieh von 2,078 auf 2,206, wenn die Bildungstemp. von 400° auf 700° steigt. Die 
TeilchengroBe entspricht etwa einem Mikron. Das Absorptionsvermógen dieses C 
trotz seiner graphit. Natur riihrt von seiner ziemlich deformierten Struktur her. E r 
steht in jeder Hinsicht zwischen Graphit u. Zuckerkohle. (Buli. Inst. physical chem. 
Rcs. [Abstracts], Tolcyo 2. 37—38. April.) LlNDENBAUM.

Thomas Midgley jr. und Albert L. Henne, Ein geeigneles Verfahren zur Her- 
stellung der Na-K- Verbindung. Die Verb. Na-K kann leieht hergestellt werden, wenn 
man frisch abgeschnittenes K  u. Na in etwas feuchten A. bripgt u. langsam bewegt. 
Obgleieh Vorsicht geboten ist, weil sich die Verb. an der Luft entziindet, hat die Er- 
fahrung gezeigt, daB dio Ggw. von A. weniger gefahrlich ist ais Bzn., da durch die 
rasche Verdampfung des A. starkę Abkuhlung eintritt. (Ind. engin. Chem. Analytical 
Edition 1. 75. 15/4. Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) JUNG.

Arnon L. Mehring, Wm. H. Ross und Albert R. Merz, Darstellung von 
Kałiumnitrat. Nach einer Darst. der histor. Entw. der Gewinnung von K N 0 3 aus Aus- 
bluhungen, in Salpeterplantagen, aus Caliehe, durch „Konversionsprozesse“ wird das
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wohlfeilere Verf. der Umsetzung von KC1 m it H N 03 oder NO, studiert. 1. R  k. v o n 
KC1 m i t  H N 03. E in Verlust von N  ais N0C1 gemaB Gleicliung:

3 HC1 +  H N 03 =  2 H 20  +  NOC1 +  Cl* 
unterbleibt bei Saurekonzz. unterhalb 0,58% bei 25° u. 0,36% bei 100°. a) Bei Ein- 
dampfen einer Lsg. von HCł m it einem 32%ig. UberschuB 20%ig. H N 03 zur Trocknc 
wird weitgehende Umsetzung crzielt, nllerdings unter reiclilicher Entbindung von 
Gasen (HG1, H N 03, Cl, NOC1), dereń Ruckgewinnung u. Trennung wenig aussichts- 
reich erscheint. b) Einw. aquivalenter Mengen 15—25%ig. H N 03 u. KC1 unter Kon- 
stanthaltung des Vol. (Zimmertemp.) u. Gewinnung von K N 03 durch Kiihlung. Die 
Scheidung der verfluchtigten HC1 nebst etwas H N 03 bietet dieselben Schwicrigkeiten 
wie vorhin. c) Die Umsetzung von festem KC1 m it 40—50%ig. H N 03 durch Kochen 
unter RiiekfluB ergibt ein fast zur Ganzc aus Cl +  NOCl bestehendes Gas. 2. R  k. 
v o n KC1 m i t  N 0 2. Bei Umsetzung einer 12% N 0 2 enthaltenden N 0 2-Luftmischung 
mit einer KCl-Lsg. bei Zimmertemp. (techn. vorteilhaft in Absorptionstiirmen im 
Gegenstrom) wird eine ca. 20% K N 03 neben 45% H N 03 entbaltende Lsg. gewonnen, 
die unter RiiekfluB m it der der freien H N 03 aquivalenten Menge KC1 gekocht wird. 
Durch Abkuhlung ergibt sich hochwertiges K N 03, wahrend die Mutterlauge auf Grund 
noch im Gang befindlicher Verss. in das Absorptionssystem zuruckgefiihrt werden kann. 
Das entwiekelte Cl u. NOCl werden durch konz. H 2S04 getrennt u. aus der hierbei 
gebildeten Nitrosylschwefelsaure N 02 in den KreisprozeB zuruckgefiihrt. Prodd. der 
Rk. sind demnach nur IvN03, Cl u. HC1 (Tabellen). (Ind. engin. Chem. 21 . 379—82. 
April. Washington, Bureau of Chemistry and Soils.) H e r z o g .

Germaine Marchal, Die Wirkung von Silicium, Aluminium und Kaolin auf Barium- 
sulfat. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1316.) Gemische aus BaSO., u. Zusatzstoff (Si, Al, Kaolin) 
wurden erhitzt, indem ein Stickstoffstrom dafur sorgte, daB die sich bildenden Saure- 
dampft weggefiihrt wurden. Untersucht wurden die Mischungen: 12 g BaS04 +
1,25 g S i02; 8,12 g BaS04 +  2,1 g S i02; 7,7 g B aS04 +  3,4 g A120 3; 7,7 g BaSO, +
1,7 g A120 3; 12 g BaS04 +  1,54 g W.-freies Kaolin. (Die Mischungen entsprachen 
stochiometr. Verhaltnissen). Die Verss. ergeben, daB Si, Al u. Kaolin bei 1200—1300° 
eine betrachtliche Wrkg. auf die Zers. des Bariumsulfats ausiiben. Alle diese Rkk. 
haben densclben Charakter: sie haben zu Beginn eine groBe Geschwindigkeit, welche 
dann allmahlich abnimmt. Die Verss. zeigen die Brauchbarkeit des Bariumsulfates 
ais Ersatz fiir Bariumcarbonat in gewissen Industrien wie z. B. in der Glasindustrie. 
(Compt. rend. Acad Sciences 1 88 . 399— 402. 28/1.) G u r ia n .

V. M. Goldschmidt, Die Nalurgeschichte der Eisenfamilie. Vf. zeigt, wie die 
Ergebnisse der Atom- u. Krystallstrukturforschung in Verbindung vor allem m it 
der Lehrc von don heterogenen Gleichgewichtcn die pliysikal.-chem. u. technolog. 
Eigg. der Elemente der Fe-Familie einheitlich begreifen lassen. Hierauf werden geo- 
chem. Yorteilung u. Ausscheidungsreilienfolge dieser Elemente u. ihrerVerbb. besprochen; 
ófters kommt der heurist. Wert dieser Betrachtungen zum Ausdruck. Das Verh. gegen 
Fe ist meist bestimmend fiir die Verteilung der ubrigen Elemente. (Stalli u. Eisen 49 . 
601—12. 2/5. Oslo-Góttingen.) S k a l ik s .

C. H. Herty jr. und G. R. Fitterer, Das System Fe0-Si02. Vff. kommen auf 
Grund von F.-Bsstst. u. Unterss. des Milcrogefiiges zu folgenden Ergcbnissen: Der 
F. von FeO liegt zwischen 1355 u. 1377°, wahrscheinlich naher an 1355°. Bei einem 
S i02-Geh. von 22% liegt- ein Eutektikum, eutekt. Temp. 1240°. Die Verb. Fayalil 
tr i t t  in dem System auf, F . 1335°. E in 2. Eutektikum  m it einem F. von 1260° liegt 
bei 35% S i02. Die Arbeit enthalt eine Ubersicht iiber die friiberen Unterss. des Systems 
u. zahlreiche Mikrophotogrammc. Die Resultate der Vff. unterscheiden sich von denen 
von W h i t e l e y  u . H a l l i m o n d  (Journ. Iron Steel Inst. 99 [1919]. 199) hauptsachlich 
in  der Lage des 2.Eutektikum s. (Ind. engin. Chem. 21 . 51—57. U. S. Jan . Pittsburgh, 
Bureau of Mines.) ElSNER.

O. Dony Henault, Die thermische und elektrothermische Reduktion von Zinkozyd 
und Milteilungen iiber die Benutzung von Widerslanden aus Eisen bis zu Temperaluren 
von 1200°. Mit mindestens 5 mm starken Staben aus weichem Fe lassen sich durch 
Stromdurchgang in indifferenter Gasatmosphare Tempp. bis 1200° erzeugen. Be- 
schreibung von Verss. zur Red. von ZnO oberhalb 1150° in CO-Atmosphare. Dio 
Vorteile einer quantitativ  yerlaufenden Red. in  metali. Retorten bei einem Druck 
ro n  11 a t gegeniiber einer Red. in hoch hitzebestandigen porosen Retorten werden 
beschrieben. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 55 . 4 Seiten Sep.) A s c h e r m a n n .
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Ruth Sugden, Das terndre System Mercurichlorid-Mercurijodid-Wasser. Unterss. des 
tcrnaicn Systems HgCl2-H gJ2-H20  bei 30 u. 70° zeigen, daB beide Salze ineinander 1. 
sind. Nach der Seito des Jodids wurden 2 Serien von Mischkrystallen erhalten, yon 
denen die gelben bei 70° bestandiger zu sein schcinen ais die roten, umgekehrt bei 30°. 
(Journ. chem. Soc., London 1929. 488—91. Marz. Melbourne, Uniy.) R. K. Mu.

C. James und H. C. Fogg, Die schnelle Konzentrierung von Germanium und 
Oallium in Zinlcoxyd, wełches diese Elemente enthalt. Zur Anreicherung von Ge u. Ga 
cmpfehlen Vff., das ZnO in uberschiissigcr HC1 zu losen u. nach einigem Stehen das 
gebildete PbCl2 abzufiltrieren. Dann wird dio h. Lsg. unter Riihren durch langsame 
Zugabe des urspriinglich vorhandenen ZnO bas. gemacht u. noch einige Zeit gerukrt. 
Der Nd. enthalt alles Ga u. Ge, die dann in iiblicher Weise in HC1 gel., dest. u. getrennt 
werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1459—60. Mai. Durham [New Hampshire], 
Univ.) K lem m.

0. Mineralogische und goologisclie Cliemie.
A. N. Winchell, Dispersion der Mineralien. Tabollar. Zusammenstellung der 

Brechungsindices der Mineralien u. der sich dabei ergebenden Dispersion. (Amer. 
Mineralogist 14. 125— 49. April. Wisconsin, Uniy.) ENSZLIN.

L. Royer, Uber die mogliche Dissymmetrie der Korrosionsfiguren durch eine isotrope 
aktive Flussigkeit. Wird eine ebene Spaltfliiche von Kalkspat durch HC1 angegriffen, 
so entstehen dreieckige Korrosionsfiguren, diese liegen symm. zu einer Symmetrie- 
ebene P, die senkrecht zur Yers.-Flachę steht. Vf. hat diese Verss. m it Weinsaurelsgg. 
wiederholt; er verwendete rechts- u. linksdrehende Siiure, rac. u. Antiweinsaure u. 
fand symm. Korrosionsfiguren bei den beiden inakt. Sauren, unsymm. Figuren bei 
den beiden opt.-akt. Sauren. Die Figuren der Rechts- u. Linkssauren waren deutlich 
yoneinander zu unterscheiden. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 1176—78.29/4.) W re .

A. L. Parsons, Die Bestimmung der krystallographischen Konstanten des triklinen 
Systems. Mit Hilfe der gnomon. Projektion, bei der dio Flaehennormalon eines Kryatalls 
m it einer bcliebigen Ebene zum Schnitt gebracht worden, wird dio Berechnung der 
Aehsenverhaltnisse u. Winkel im triklinen System auf ein Problem der ebenen Trigono- 
metrie zuriickgefuhrt. An Hand des CuSO.,- 5 H20  wird diese A rt dor Berechnung 
prakt. durchgefiihrt. (Amor. Mineralogist 14. 154—59. April. Toronto, Univ.) E n s z .

Hans Clausen, Ober die Krystallstruktur von Kryolithionit. K ryolithionit 
Li3Na3Al2F12 hat nach DEBYE-ScHERRER-Aufnahmen ein einfaehes kub. Gitter. Die 
Kantonlango der Basiszelle ist 6,03 A. Die Basiszollo enthalt ein Molekuł (ber. m it 
der D. 2,78). Eine endgiiltigo Entscheidung uber dio gegenseitige Lage dor lonen ist 
nicht zu treffen, da sich Widersprucho ergeben, dio durch Hilfsannahmen behoben 
werden. (Kong. Danske Vidensk-Selskabs Skr., nat. mat. Afd. [9] 1. 79—98.
1928.) L o r e n z .

B. Gossner und F. Mussgnug, Die Giłterkónstanten von Epydidymit. (Vgl. C. 1 9 2 8 .
II. 1756.) Dor Epydidymit der Zus. BeSi20 5-NaH Si03 krystallisiert rhomb. u. aus- 
gezeichnet pseudohexagonal. Die Kantenlangen des rechtwinkligen Elomentarkórpers 
betragen a =  7,33 A, b =  12,73 A u. c =  13,60 A, woraus sich ein anderes Achsen- 
verhaltnis bereehnet, ais sich aus der bcobachteten Formenkombination orgibt, namlich 
a : b: c =  0,5758: 1: 1,0680, anstatt 0,5758: 1:0,5340. Der Elementarkorper enthalt 
8 Moll. BeSi20 6'N aH Si03. Dio zugehórige Raumgruppo ist F^1. Einordnung der 
Atomo in das Raumgitter. Na in (0 0% ), (0 0 lU), (V2 0 1/i ), (V2 0 Vi)» (° lU Vi)> 
(0 1U 1U)> (V2 Vz 1/i)> (lU V2 1li) auf don yertikalen diagonalen Drehungsachsen [0 0 1]. 
Bo in (0 0 0), (1/2 1/2 0), (l/2 0 1/2), (1/2 0 0) usw. Die 24 Si-Atomo werden in die Spiegel- 
ebenen gebracht. (%  0 1/i ), (%  V* Vi)> (Vi V« °)> (° Vi Vi) usw'- (Festsehr. V. G o ld -
'SCHMIDT 1927. 117—26. Sep.) Enszlin.

— , Bentonit, ein Minerał mit vielen Verwendungsmdglichkeiten. Die Eigg., der 
Abbau, die Gewinnung u. Anwendung dieses Minerals werden behandelt. Es wurden 
yiele Proben aus allen Teilen der Ver. Staaten untersucht. Bentonit enthalt 75% u. 
rnehr der krystallinen tonahnliehen Mineralien Montmorillonit oder Beidellit. Vom Ver- 
braucher wird im allgemeinen eine reine, homogene, feinzerteilte Substanz gewiinscht. 
(Journ. Franklin Inst. 207. 273—76. Febr. U. S. Bureau of Mines u. MACKAY Sehool of 
Mines, Uniy. Neyada.) WlLKE.

R. J. Leonard, Grune ZinkbUnde von Sonora, Mexiko. (Amer. Mineralogist 14. 
161. April. Arizona, Uniy.) E n s z l in .
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William H. Emmons, Der Zustand und die Dichte von Losungen, die metallische 
Adern niederschlagen. Wenn es nachgewiesen werden kann, daB aderbildende Lsgg. 
eine D. grofier ais Gestein (2,77) haben, so ist man berechtigt, sie ais wahre Magmalsgg. 
zu betraehten. Boi Lead, S. IX, jedoeh seheidet W-> das nicht lióher konz. ist ais ge- 
wóhnliehes Trinkwasser, Fragmente yon Sehiefer u. von Eisen-Lągen in solcher Art 
ab, daB die Fragmente vollkommen isoliert u. yollkommen yom minerał. Zement um- 
geben sind. Es wird dann dio Aderbldg. niihcr beschrieben. (Trans. Amer. Inst. Mining 
metallurg. Engineers 76. 308—20. 1928. Minncapolis [Minn.], Minnesota Geological 
Survey.) W i l k e .

Erich Muller, Die Salzlagerstdtte am Nordostrande der Mansfelder Muldę in  den 
Aufschliissen der Kaliwerke Wils, Jóhannashall und Salzmunde. Geolog. Beschreibung 
der Salzlager in NO der Mansfelder Muldo. Dio Salze entsprechcn in ihrer Ausbildung 
yollkommen dem StaBfurter Profil, sind abor durch tokton. Einflusso fast yollkommen 
umkrystallisicrt. Nach Ansicht des Vfs. konnen sie nicht aus einem n. Seewasser ent- 
standen sein. Auch wurden die Ca-Salze nicht ais Gips, sondern ais Anhydrit primiir 
abgeschieden. Dic Theorien yon E v e r d in g , N a UMANN, RÓSZA u . S e i d l  iiber die 
Hartsalzbldg. werden abgelehnt. (Kali 23. 57—59. 74—76. 89—92. 102—09. 1/4. 
Berlin, Lagerstatteninst. d. Teehn. Hochschule.) ENSZLIN.

E. Jerśmine und P. Fallot, Ober das Vorkommen einer Abart des Jumillits in  
der Nahe von Calasparra (Provinz Murcien). In  der Niihe yon Calasparra wurde ein 
holokrystallines Gestein entdeckt, welches aus Orthoklas, Diopsid, 01ivin u. Biotit 
besteht, u. die gleiclie Zus. liat wie der yon OSANN bei Jumilla gefundene glasig aus- 
gebildete Jumillit. Im Gegensatz zu letzterem entlialt es keinen Leucit. Dieses Gestein 
ist durch einen hohen Geh. an K20  (7,56) u. MgO (13,24) ausgezeichnet. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 188 . 800—02. 11/3.) ' E n s z l in .

Helge-Petersen, Ober den Einflufi der Temperatur auf die Zusammensetzung der 
Atmosplidre in den obersten Schichten. Vf. legt die ubliche Aimahme dar, daB inifolge 
Einstellung eines Diffusionsgleichgewichtes zwischen den Bestandteilen der Erd- 
atmosphare sich in Hóhen >  200 lun auBer H , fast ausschlieBlieli He befinden muBte. 
Dem widerspricht der Befund, daB im Nordlicht k e i n e  He-Linien auftreten. Es 
erscheint wahrscheinlich, daB das He infolge der therm. Bewegung der Moll. in den 
Weltraum zerstreut wird; neuere Unterss. sprechen im Einklang m it dieser Annalime 
fiir einen Wiederanstieg der Temp. m it zunehmender Hóhe der Erdatmosphare. Yf. 
bereehnet die im Fali eines so zustande kommenden stationaren Strómungsgleichge- 
wichtes resultierende D. des He in den obersten Schichten, u. f indet einen besonders rasclien 
Abfall desselben in groBen Hohen, ein Verschwinden in Nordlichtliohen. Vf. diskutiert 
die Fehlergrenzen dieser Absehatzung u. behandelt noch den Fali einer Zerstreuung 
der He-Moll. ohne Annahme einer Erwiirmung der obersten Schichten der Atmosphare, 
aber unter dem direkten EinfluB des Anpralls der Korpuskularstrahlung der Sonne 
an den einzelnen He-Moll. (Physikal. Ztsehr. 29 . 879—84. 1/12. 1928. Kopenhagen, 
Dan. Meteorol. Inst.)  ̂ F r a n k e n b u r g e r .

L. d’Azambuja, Ober die Struktur der SonnenchromospJiure. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 188 . 773—75. 11//3.) K. W o l f .

D. Organische Chemie.
Gustav Egloff und Raymond E. Schaad, Die Oxydation der gasfónnigen Paraffin- 

kohlenwasserstojfe. Ubersicht iiber dic bisherigen Ergebnisse der durch yerschiedene 
Reagentien bewirkten Oxydation der KW-stoffe CH4 bis C4H10 u. Hervorliebung der 
auf diesem Gebiete bestehenden, noch ungel. Probleme. (Chem. Reyiews 6. 91—141. 
Marz.) BORNSTEIN.

E. H. Riesenfeld und D. Gurian, Ober die Zit'ischenprodukle der Methanverbren- 
nung. Ais Zwischenprodd. bei der Verbrennung yon Methan in der Mikroflamme werden 
Formaldehyd, CO, H 20 2 u. 0 3 festgestellt. Aus der Abhangigkeit der Konz. dieser 
Zwischenprodd. von den Rk.-Bedingungen wird gcschlossen, daB der PrimarprozeB 
der Zerfall des Methans in  Methen u. atomaren Wasserstoff ist. Methen yerbrennt 
teilweise zu Formaldehyd, teilweise zu CO. Der atomare Wasserstoff bildet zum kleinen 
Teil H20 2, zum groBeren t r i t t  er wieder zu molarem Wasserstoff zusammen. Der beim 
Zerfall des H 20 2 auftretende atomare Sauerstoff bildet Ozon, das bei langsamer Ab- 
kiihlung wieder zerfa-llt. Bei der weiteren Oxydation von Formaldehyd, Kohlenoxyd 
u. Wasserstoff endlich entstehen C02 u. H20 . — Zum Studium u. zur Isolation der
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Zwischenprodd. ist die Mikroflamme gut geeignet. Eine Reihe yon Verss. wurde so 
ausgefiihrt, daB Methan in Sauerstoff zur Entziindung gebracht wurde, eine andere 
Reihe so, daB Sauerstoff in Methan brannte. Die Menge der erhaltenen Prodd. ist 
vom Methan-Sauerstoff-Verhaltnis abhangig. Von besonderer Bedeutung ist die 
Kiihlung der Flamme. Die Flammenrk. ist vom Wandmaterial des Brenners unabhiingig. 
(Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A. 139. 169—97. Dez. 1928. Berlin, Phys.-ehem. Inst. 
d. Univ.) G u r ia n .

Graham Edgar, George Calingaert und R. E. Marker, Die Darstellung und 
die Eigenschaften der isomeren Heptane. I . Darstellung. 6 von den 9 Hoptanen wurden 
nach Ch a v e n n e  (Compt. rend. Acad. Sciences 168 [1919]. 1324) durch Kondensation 
zweier geeigneter Radikale (mittels der GRIGNARD-Rk.j gewonncn, von denen das 
eine ais Alkylhalid, das andere ais Aldehyd, Keton oder Ester zugegen war. Die re- 
sultierenden sek. oder tert. Alkohole wurden dehydratisiert u. die ungesatt. KW-stoffe 
hydriert. Von denanderen 3Heptanen kann die n-Verb. aus dem Ol v o n P in u s  J e f  f r e y i  
gewonnen werden. Das 2,2- u. 3,3-Dimethylpentan kojnnten nach der allgemeinen 
Methode nicht rein erhalten werden. Die angegebenen Konstanten fiir dic Alkohole 
u. Olefine dienen mehr ais Hinweise, wie ais exakte Werte. Die Heptane waren 
hingegen selir rein.

Y e r s u c h e ,  2-Methyl-2-liexanol. Aus n-Butyl-Mg Br u. Aceton. Kp. 137—141°; 
d2020 — 0,815. — 2-Methyl-2-hexen. Aus vorst. Yerb. (580 g) beim langsamen Destillieren 
in Ggw. von 1 g Jod (81—83°). Das Dest. wurde m it Na.2S ,03-Lsg. u. W. gewaschen, 
getrocknet u. 2-mal uber Na fraktioniert. Kp. 94,5—96°. — 2-Methylliexan. Aus 
Torst. Verb. durch katalyt. Red. m it einem Ni-Katalysator, F. —119,1°; K p.7G0 90,0°; 
d20i =  0,6789; nD20 =  1,38 509; krit. Lsg.-Temp. (k. L.-T.) in Anilin 74,1°. — 3-Methyl- 
'3-b.exav.ol. Aus n-Propyl-MgBr u. Methyldthylketon. Kp. 137—139°; d2°2„ =  0,823. —
3-Methyl-3-hexen. Kp. 93—96°. — 3-Methylhexan. Kp.760 91,8°; d2°4 =  0,6870; 
nu20 =  1,38873; k. L.-T. 70,5°. — 3- Athyl-3-pentanol. Aus Atliyl-MgBr u. Propion- 
sauredthylester. Kp. 140—142°; d20„„ =  0,839. — 3- Athyl-3-penten, Kp. 95—97°. —
3-Alhylpentan. K p.,eo 93,3°; d2\  =  0,6984; nD2° =  1,39 366; k. L.-T. 66,3°. — 2,4-Di- 
methyl-2-pentanol. Aus Isobutyl-MgBr u. Aceton. Kp. 127—129°. — 2,4-Dimethyl-
2-penten. Kp. 81—83°. — 2,4-Dimethylpentan. Kp.760 80,8°; F. —123,4°; d20t =
0,6745; nn20 =  1,38 233; k. L.-T. 78,8°. — 2,3-Dimethyl-2-pentanol. Aus sek. Butyl- 
MgBr u. Aceton. Kp. 129—130,5°; d-a„a =  0,805. — 2,3-Dimethyl-2-penten. Kp. 92 
bis 95°. — 2,3-Dimethylpentan. Kp.760 89,7°; oŹ2°4 =  0,6952; no2° =  1,39 201; k.L.-T. 
68,1°. — 2,2-Dimethylpentan. Aus n-Propyl-MgBr u. tert. Butylchlorid (-}- HgCl2). 
Kp.760 78,9°; F. —125,6°; d™t =  0,6737; nD2° =  1,38 233; k. L.-T. 77,7°. — 3,3-Di
methylpentan. Aus Athyl-MgBr u. tert. Amylchlorid ( +  HgCl2). Kp.;co 86,0°; F. —135,0°; 
d2ai — 0,6934; nn2° =  1,39 114; k. L.-T. 71,0°. — 2,2-Dimethyl-3-pentanol. Aus tert. 
Butyl-MgCl u. Propionaldehyd. Kp. 136—137°; d20w =  0,826. Durch Dehydrati- 
sieren u. Hydrieren konnte kein rcines Heptan erhalten werden. — 3,3-Dimethyl-
2-pentanol. Aus tert.-Amyl-MgCl u. Acetaldehyd. Kp. 147—148°; d2°20 =  0,829. 
Dehydratisieren u. Hydrieren gab ein Gemisch von 2,3- u. 3,3-Dimethylpentan. —
2,2,3-Trimethyl-3-butanol. Aus tert. Butyl-MgCl u. Aceton. Kp. 130°. — 2,2,3-Tri- 
meihyl-3-buten. Kp. 76—78°. —- 2,2,3-Trimetliylbutan. Kp.700 80,9°; F. —25,0°; 
di04 =  0,6900; nu20 =  1,38 9 40; k. L.-T. 72,4°. — n-Heptan. Aus dem Ol von P in u s  
J e f  f r ey i  oder durch Red. von n-Heptylbromid. F. —90,5°; K p..00 98,4°; d20i —
0,6836; nn20 =  1,38 777; k. L.-T. 70,0°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1483—91. 
Mai. Yonkers [N. Y.].) K in d s c h e r .

Graham Edgar und George Calingaert, Die Darstellung und die Eigenschaften 
der isomeren Heptane. II. Physikalische Eigenschaften. (I. vgl. vorst. Ref.) Vff. dehnten 
ihre Unterss. auf andere physikal. Eigg. aus. Oberflachenspannungcn wurden nach 
R ic h a rd s , S p e y e rs  u . C a rv e r  (C. 1924. II . 1667) gemessen, krit. Tempp. u. Drucke 
nach K e y e s , T a y l o r  u . Sm ith , die Koeffizienten der therm. Ausdehnung mittels 
eines Dilatometers aus Pyrexglas, die Schallgeschwindigkeit durch die KW-stoffe 
u. der Koeffizicnt der adiabat. Kompressibilitiit, ptp, naeh F r e y e r ,  H u b b a r d  u . 
A n d re w s  (C. 1929 .1. 2284), Molekulardurchmesser u. -langen nach S t e w a r t  (C. 1928.
II . 1740). Bei Auswertung der Ergebnisse konnten die Vff. gewisse RegelmaBigkeiten 
hinsichtlich der physikal. Eigg. der Isomeren u. ihrer Struktur feststellen, so daB die 
Eigg. von Paraffinkohlcnwasserstoffen m it ziemlicher Sicherheit aus ihrer Struktur 
yorausgesagt werden konnen. (Journ. Amer. ehem. Soe. 51. 1540—50. Mai. Yonkers 
[N. Y.].) KiNDSCHER.
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R. B. Baker und E. Emmet Reid, Die Wirkung des Sćhwejels auf n-Heptan und 
n-Butan. Boim Erhitzen von n-Heptan (11 g) m it S (3 g) im geschlossenen Pyrex- 
rohr (150—250°; 4—24 Stdn.) wird nur sehr wenig eines iiber 100° sicdenden Riick- 
standes erhalten. Werden 40 g Heptan m it 12,8 g S 24— 48 Stdn. in einer Stahlbombe 
auf 300—350° erhitzt, so wird nach dem Abdestillieren des unveranderten Heptans 
ein nicht viel groflerer Ruckstand ais bei vorst. Verss. erhalten; durch Vereinigung 
der Riickstande mehrerer Verss. konnte aber geniigend zur Unters. gewonnen werden. 
Es hat sich ein substituiertes Thiophen G-IIWS  (du4 =  0,9332; d25, =  0,9221) gebildet. 
Mit 32 g Butan u. 15 g S ergaben sich in der Stahlbombe bei 335° (21 Stdn.) neben be- 
trachtlichen Mengen H2S  sehr kleinc Mengen Thiophen. Die Ergebnisse der Verss. 
entsprechen somit dencn von FrIEDMANN (Ber. Dtsch. chem. Ges. 49 [1916]. 1344). 
(Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1566—67. Mai. Baltimore [Maryland], Univ.) KlNDSCH.

E. Briner und R. Meier, Untersuchungen uber die Ozonisierung der ungesdttigten 
gasformigen Kohlenwasserstoffe. I II . Ozonisierung der Butylene, der Aldehyde und des 
Acetons. (II. vgl. O. 1929. I. 1798.) 2,3-Bulylen, CH3 0H : 0H-CH3 (I), 1,2-Butylen, 
CH2: CH 'CH 2-CH3 (II) u. Isobulylen, CH2: C(CH3)2 (III) wurden sowolil in CH3J-Lsg. 
bei —80° als in  Gasform ozonisiert. Bei der Ozonisierung in  Lsg. sind die Ozonide 
isolierbar; sie sind sehr esplosiy u. wl. in W. Das Ozonid von I gibt bei der Hydrolyse 
hauptsachlich Methan (durch Spaltung von Essigsaure); das Ozonid von II entwickclt 
Wasserstoff (charakterist. fiir Ameisensaure); das Ozonid von III entwickelt ebenfalls 
H 2 u. bildet Acetonperozyd. Ozonisierung in Gasform liefert explosive, in W. 1. Prodd., 
die Zwisehenstufen der Umwandlung der Ozonide in bestandige Prodd. (Aldehyde, 
Aceton, Saurcn) darstellen. U. a. wurden Formaldehydperosyd u. ein Acetonperoxyd 
isoliert. — Ozon wirkt auf Formaldehyd kaum ein; es entstehen nur Spuren Ameisen
saure. Acetaldehyd explodiert heftig beim Erhitzen mit Sauerstoff. IC. Ozon reagiert 
langsam unter Bldg. geringer Mengen C 02. Propionaldehyd gibt m it Ozon wenig Ameisen
saure, C02, Formaldehyd u. Acetaldehyd. Aceton gibt wenig Ameisensaure, C02 u. 
Formaldehyd. — Ozonid des 2,3-Butylens. D.21 1,081. nu21 =  1,4120. — Ozonid des
1,2-Butylens. D.23 1,07 2, nn25 =  1,4130. — Ozonid des Isobutylens. D.20 1,05; nn21 =  
1,4081. Die anfangs klare, angenebm riechende FI. triib t sich vor allem bei Luftzutritt 
rasch u. bildet hochexplosive Krystalle vom F. 120—123°. W ird durch h. W. momentan 
zers., unter Bldg. von Acetonperoxyd, F. 132—133°, wahrend die Zers. der anderen 
Ozonide ca. 1 Śtde. beansprucht. (Helr. chim. Acta 12. 529—53. 2/5. Genf, 
Univ.) Os t e r t a g .

Hans Schrader, Die Industrie des Glykols. Yf. gibt eine ausfiihrliche Ubersicht 
m it Literaturangabe iiber den heutigen techn. Stand der Industrie des Glykols: Die 
Darst.-Verff. von Aihylenglykol u. seinen Zwischenprodd. unter Verwendung yon 
Athylen ais Ausgangsstoff u. Uberfuhrung von C2H4 uber Athylenchlorid oder Athylen- 
chlorhydrin Athylenoxyd in Glykol, Darst. von D eriw . (Glykolather, Ester, Athanol- 
amine), die techn. Verwendung der Glykolverbb. (Glykol ais Gefrierschutzmittel, 
Glykoldinitrat ais Zusatz zum Nitroglycerin, Glykolmonoathylather u. Glykoldiacetat 
ais Losungsm. fiir Celluloseester usw.) u. Wirtschaftlichkcit der Herst. (Ztsehr. angew. 
Chem. 42. 541—46. 26/5. Essen.) P o e t s c h .

Harold Hibbert und Neal M. Carter, Der Mechanismus organischer Reaktionen. 
I. Die Wanderung von Acylgruppen in Glycerinestem. Die Stellung freier Hydroxyl- 
gruppen in D eriw . von Polyoxyverbb. wurde friiher durch prim. Esterifizierung, 
folgende Hydrolyse, Oxydation oder Abbau u. Identifizierung des Prod. ais Verb. 
bekannter Konstitution festgestellt, z. B:

CHaOCOR' CH,OCOR' CHjOCOR' CH2OH
Ó h o c o r  — >  ó h o h  — > c h o c o r "  — >  Ó h o c o r "
Óh 2o c o r '  i  c h so c o r ' i i  Óh , o c o r '  i i i  Óh ,o h  V

Umgekehrt erfolgte die Synthese gemischter Glyeerinester durch prim. Esterifizierung 
von Glycerindichlorhydrin u. Ersatz des Cblors durch Acylgruppen u. zwar entweder 
direkt oder uber die freien Dioxwerbb., z. B.:

CHSC1 CHaCl CH,OH ' CHjOCOR'
c h o h  ------->- ó h o c o r  ------->- ó h o c o r ->- c h o c o r

ÓHsC1 CH.CI ÓH,OH Óh ,OCOR'
Die Giiltigkeit der aus solchen Vorgangen abgeleiteten SchluBfolgerungeu wurde spaler 
angezweifelt wegen der Wanderung yon Substituenten in Glycerinderiw. Spater
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wurde die cyol. Acetalbldg. fiir diese Zwcckc herangezogen. Eino derartige sechsgliedrige 
Verb. wiirde fur die Darst. von Glycerin-/?-deriw. geeignet erscheinen.
CHj—O-------. CHjOH C H .-O , CH2—O,
CHOCOC0H5 \ c H C0H6 —>- CHOBz — ĆHOBz \ c (CH3)2 ->■ CHOH \C (C H ,)S
CH2—O------ /  Y ÓH jO HY I Ó h - o /  Ć h 2—o '  y i i
Wird dieses Sehema prakt. durchgefiihrt, so wird das Glycerin-/9-bcnzoat leicht erhalten, 
da aber nach F is c h e r  (C. 1920. III . 826) Monoacylglyccrinderiw., die fiir spatere 
Synthesen verwendet werden, nicht dest. werden sollen, konnte kein Kriterium fiir seine 
Reinhcit erhalten werden, da es nicht krystallisierte. Wurde diese Verb., die in unreinem, 
nicht krystallisierendem Zustande auch auf anderem Wege erhalten wurde, p-nitro- 
benzoyliert, so entstand an Stelle des erwarteten GIyeerin-/?-benzoat-a,<x'-di-p-nitro- 
benzoates (F. 152—152,5°) ein p-Nitrobenzoat vom F. 115° vermischt m it einer kleinen 
Menge eines Prod. m it einem etwas hóherem, undefinierten F . Diese Prodd. waren 
Glycerin-a-benzoat-/?-p-nitrobenzoat u. Glycerin-a-benzoat-a,j3-di-p-nitrobenzoat(F. 115 
bzw. 123°). Hiernach wurde es scheinen, daB wahrend der Hydrolyse von V in saurem 
Medium eine Wandcrung des /S-Benzoyls stattfindet. Diese Wanderimg von Acyl- 
gruppen bei saurer Hydrolyse cycl. Acetale wurde folgendermaBen bestatigt:

CH,0-^ CHS----- Ov
ć h o h N c h c 8h s —y Ć h o c o r \ c h c 0h 5
Ć h 20 - /  X I ÓHS----- o '  X II  \
C H j°- _ CH ,0  ^  CH,OH
Ó H -0 ^  6 5 —y CH-0 8 6 --------- y ÓHOH
CH,OH Y III  (!)HsOCOR IX  CH2OCOR
CH50  CH„0 s " ' * ’ X

- +  ó h -o > c< ch->*
CH„OH X II I  CHjOCOR

V m  u. XI wurden unter nicht sauren Bedingungen in einen Ester IX u. XII iiber- 
gefiihrt. Dann wurde der Acetalring vorsichtig hydrolysiert. Beide Isomerc gaben X, 
so daB eine Wanderung der /?-Acylgruppe zwischen Zustand XII u. X stattgefunden hat. 
Es wurden 2 Parallelverss. durchgefiihrt, bei denen R  =  p-Nitrophenyl u. p-Brom- 
phenyl war. Die Struktur von Glycerin-a-p-nitrobenzoat wurde durch Synthese 
sichergestellt u. zwar wurde es aus a-Na-Glycerin u. p-Nitrobenzoylchlorid u. durch 
Oxydation von p-Nitrobenzoesaurcallylester gewonnen. Die Struktur von XIY, das ais 
Zwischenprod., aus dem Glyccrin-/?-p-nitrobenzoat erhalten wurde, wurde folgender
maBen aufgeklart:

CH2OC(C„H5)3 CHjOC(C0Hj)3 CH2OH
ÓHOH XIV — >- ÓHOCH3 XY — y CHOCH3
CHOC(C6H5)3 CH,OC(CJI5)3 CHjOH

Bei der Mcthylierung von XIV wurde das krystalline XV erhalten, das m it HBr 
bei 0° hydrolysiert wurde u. fl. Glycerin-/J-methylather ergab. Vff. verbreiten sich 
dann noch iiber den Meehanismus der Wandcrung der Acylgruppen, den sio sich 
folgendermaBen yorstellen:

HjC— OH >-0 HSC—O—C------ OH H2C - 0 - C - R
I II I /  'B. i I ||

HC—O ----------CR HC—0 < .............HC—OHO
HaÓ—OH HaÓ—OH H2C -O H

_ V c r s u c h e .  1,2- u. 1,3-Benzylidenglycerin. Darst. aus 100 g Benzaldehyd u.
88,5 g Glycerin in Ggw. von 5 Tropfen konz. HC1 (85—90°, 60—70 mm). Die Trennung 
der bciden Isomeren erfolgte iu Lg. +  Bzl. (4: 3), aus dem das 1,3-Isomere in weiBen 
Nadeln vom F. 83° ausfiel. — l,3-Benzylidenglycerin-2-benzoat (2-Phenyl-5-m-dioxanol- 
benzoat). Aus vorst. Verb. u. Benzoylchlorid ( +  Pyridin). Farblose prismat. Nadeln 
aus A., F. 103°. — Glycerinmonóbmzoat. Aus vorst. Verb. mit 50%ig. A. mit 0,5 ceni 
konz. HC1. Es ergab sich ein hellbraunes, yiscoses Ol, das nicht krystallisierte. Wurde 
dieses Ol mit p-Nitrobenzoylchlorid behandelt, so entstand ein Gemisch von Glycerin- 

XI. 2. 19
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a-benzoat-a.',f}-di-p-niiróbenzoat (F. 123°) u. Glycerin-a-benzoat-f3-p-nilrobenzoat. — 1,3- 
Benzylidenglycerin-2-p-nitrobenzoat, Ci7H160 6N. Aus 1,3-Benzylidenglycerin u. p-Nitro- 
benzoylchlorid. F. 156°. Licfert bei der Hydrolyse in A. +  HC1 ein a-Deriv. — 1,2- 
Benzylidenglycerin-3:p-nilrobenzoal, C17H 15O0N. Darst. analog vorst. Verb. Stroh- 
farbige Nadeln aus Athylacetat -f  PAe., F. 90—91°. — l,3-Benzylidenglycerin-2-p-brom- 
brnzoat, C17Hls0 4Br. Aus 1,3-Benzylidenglycerin u. p-Brombenzoylehlorid. Farblose 
Nadeln, F. 146°. — l,2-Benzylidenglycerin-3-p-brombenzoat, C17H150 4Br. Darst. analog 
vorst. Verb. Farblose Kry stalle, F. 72°. — Acetonglycerin-a-p-brombenzoat, C13H160 4Br. 
Aus Acetonglycerin. Farblose Nadeln, F. 39—40°. Liefert ebenso wie die beiden vorst. 
Verbb. bei der sauren Hydrolyse Glycerin-a.-p-brombenzoat, F. 70° in Nadeln. — 
Glycerin-a.,a.'-ditrityl-f}-methyldther (XV). Aus Glycerin-a,a-ditritylather (XIV), F. 175 
bis 176° u. Methyljodid in  Bzl. +  Ag-Oxyd. Farblose Krystalle aus Athylacetat, 
F. 158,5°. Liefert "bei der Hydrolyse in Eg. u. Bzl. m it HBr Glycerin-fi-methylather 
(Kp.ja 123°), der durch Kondensation m it p-Nitrobenzaldeliyd ais 1,3-Nitrobenzy- 
lidcnglycerin-(i-methyldther (F. 138°) identifiziert wurde. (Journ. Amer. chem. Soc. 
51. 1601—13. Mai. Montreal [Canada], Univ.) KlNDSCHER.

I. Ellie KnaggS, Die Form des zentralen Kohlenstojfatoms in  Pentaerythrił-Tetra- 
acetat nach der Rontgenslrahlanalyse. Durch Dreli-, Schwenk- u. LA U E-A ufnahm en 
unter Yerwendung von Cu-Strahlung wurden die in C. 1928. II. 1298 mitgeteilten 
Resultate erhalten (C44)l; rt; a =  11,98; c =  5,47; Molekiilzahl 2). Die Symmetrie 
des zentralen C-Atoms muB angeniihert die der Raumgruppe sein, also durch eine
4-zahlige Drehspiegelachse dargestellt werden. Die Schwerpunkte der Moll. liegen 
in [[0 0 0]] u. [[i/2 V2]]; entsprechend die 8 CH2OCOCH3-Gruppen in  8-zahliger
Lage m it 3 Freiheitsgraden, Da jede Gruppe 10 Atonie enthalt, waren 30 Parameter 
zu bestimmen; es wurde eine Niiherungslósung yersucht. Von den Ebenen der Zope 
[001] geben (110) u. (130) die starksten Reflexe; ebenso (101) u. (201) in [010]. Die 
yernunftigste Anordnung resultiert, wenn die CH2OCOCH3-Gruppenin (130) u. (101) oder 
(201) liegen; die Yalenzen des zentralen C-Atoms sind dann nach den Ecken eines 
regularen oder etwas deformierten Tetraeders geriehtet. — Von G e r s t a c k e r ,  M o l l e r  
u. R e i s  (C. 1928. I. 2050) ist die Raumgruppe C34Jl abgeleitet u. dem Mol. polare 
Symmetrie zugesprochen worden (das zentrale C-Atom sitzt in der Spitze einer tetra- 
gonalen P jT a m id e  u. richtet seine Valenzen naeh den Ecken der Basis). Vf. fuhrt ver- 
schiedene Griinde dagegen an: 1. die Raumgruppenbest. von GERSTACKER etc. 
griindet sich allein auf die Beobachtung eines Reflexes 1. Ordnung der Basis, u. es 
ist aus der Publikation nicht ersichtlich, ob der betreffende Reflex durch die /3-Strahlung 
an (001) verursaclit sein kónnte, wie Vf. fand. — 2. Auch in der Raumgruppe C3ih 
ware die Wahl zwischen einer 4-ziihligen gewohnlichen u. einer Drehspiegelachse. 
G e r s t a c k e r  etc. wahlten die gewohnliche Achse, um Kettenstruktur zu erhalten, 
welche mit der prismat. Krystallausbildung in Beziehung gesetzt wurde. Die bis
herigen rontgenograph. Erfahrungen geben keinc Anzeichen fiir eine derartige Be
ziehung. — 3. Das Mol.-Modeli ist chem. unwahrscheinlich. (Proceed. Roy. Soc., 
London Serie A 122. 69—76. 1/1.) S k a l i k s .

D. Iwanow, Thermische Zersetzung der Organomagnesiumalkohólate. Vf. wollte 
durch therm. Zers. der Organo-Mg-alkohołate Ather darstellen:

2 R- 0-M gX  =  R 20  +  MgX2 +  MgO.
Aber diese Rk. tr i t t  nicht oder in sehr geringem MaBe ein. Hauptrk.-Prodd. sind MgO, 
MgX2, der entsprechcnde Athylen-KW-stoff, dessen Polymere u. der entspreehende 
Alkohol. In  kleinen Mengen bilden sich Halogenderiw., Aldehyde, gesatt. KW-stoffe 
u. H. Die Hauptrkk. konnen wie folgt formuliert werden:
[R-CHj-CHj—O—iMg X — >- MgXj +  R-CH2-CH2-OH — >- H20  + R .C H :C H 2
J / / .... ......; jS
|R .C H ,• C ^ g - 0 • Mg;Xi —-y  MgO +  R -C H :C H S — y  [ R - C H ^ H *

Die Zers.-Tcmpp. liegen far die prim. BIg-Alkoholate bei 330—350°, fiir die sek. u. 
hydroaromat. bei 190—220°, fiir dio tort. boi 140—160°, fiir die fettaromat. bei 380 bis 
400° u. fiir die Mg-Thenolate bei ca. 500°. Dic Rk. wurde auf die Mg-Alkoholato der 
folgenden Ha ogenide angewandt: CJl^Br, n-CsH-Br, n-C JLfil, i-CsUlxBr, i-C3H,Br, 
iert.-C JIęBr, C0Hn Br, C\Hh-CH,fil, C^HsBr. Die polymeren Athylene wurden nicht 
identifiziert; sie addieren Br. — Oxydation der Verbb. RMgX im geschlossenen GefaB 
(vgl. C. 1926. I. 2679). tert.-C4H9-OMgBr u. CGH5-OMgBr wurden dureh doppelte 
Umsetzung yon tert.-C4H9OH bzw. C6H5-OH m it C2H5MgBr dargestellt. Die therm.
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Zers. geschah im olektr. Ofen. — Um dic Riehtigkeit des obigen Rk.-Mechanismus zu 
beweisen, hat Vf. iiber die bei einer solchen Rk. resultiercndc M. (MgX, +  MgO) bei 
den entsprechendcn Tempp. die Ather (C2H5)20  u. (n-C4H9),0  geleitet.” Es crfolgto 
nur sehr geringe Zers. zu KW-stoff u. Alkohol, wahrend sich die entsprechenden Alko
hole unter gleichen Bedingungen sehr leicht dehydratisierten. Weitere Verss. zeigten, 
daB das MgX„ der dehydratisierendc ICatalysator ist. (Compt. rend. Acad. Sciences 
188 . 1259—60. 6/5.) L in d e n b a u m .

Harold Hibbert, Stanley Z. Perry und K. Austin Taylor, Symmeirischer Tetra- 
bromdlhylaiher und der „sogenannte“ Tetrabrombutyraldehyd. FREUNDLER (Compt. 
rend. Acad. Sciences 1 40  [1905]. 794. 1693) isolierte bei der Darst. von Bromacet- 
aldehyd durch Bromiercn von Paraldehyd cin krystallines Prod., welches er fiir Tetra- 
brombutyraldchyd hielt, obgleich es nicht die gewohnlichen Aldehydeigg. besaB.

2 CH2BrCHO — >- CH2BrCH =  CBrCHO +  H 20  
CH2BrCH =  CBrCHO +  Br2 =  CH2BrCHBrCBr2CHO (I)

Unter Berucksiehtigung der Polaritat der anwesenden Gruppen ware zu erwarten, 
daB die Verb. von F r e u n d l e r  einen betrachtlichen Grad von ReaktiYitiit, besonders 
in bezug auf die m it der Aldehydgruppe verbundenen Eigg. zeigen sollte. Gcgen die 
Aldehydformel spricht fernerhin, daB beim Erhitzen m it A. Athylbromid, Bromacet- 
aldehyd u. Bromacetal gebildet wird. Kalte rauchende H N 03 oxydiert unter Bldg. 
von Bromessigsaure u. HBr, aber nicht von Tetrabrombuttersaure. STEPANOW, 
PREOBRASCHENSKY u . SCHTSCHUKINA (C.1927. I. 262) meinten, daB die Tetrabrom- 
verb. von F r e u n d l e r  móglieherweise Tctrabromathylather sei, der aus 2 Moll. Brom- 
acetaldehydbromhydrin unter W.-Verlust entstanden sei.

2 CH2B r C H < ° ^  =  (CIi2BrCHBr)20  (II) +  H20
Das Zwischenprod. konnten sie wirklich isolieren. Es besteht aber noeh eine 

3. Móglichkeit, namlich die Bldg. eines Butylenoxydrings (III). — Die Verb. II enthalt
2 H-Atome mehr ais I u. III. Die 
Analyse derFREUND LERsclien Yerb. 
sprach fiir II. Durch Kondcnsation 
dieser Verb. m it Athylenglykol ent
standen 57% Bromathylidenglykol. 
Wurde symm. Tetrabromdiathyl- 
iither direkt synthetisiert, so ergab 

es sich, daB diese Verb. m it der von FREUNDLER ident. war. Moglich erscheint es, 
daB diese Verb. u. Tetrabrombutyraldehyd im Rk.-Gemisch der Bromierung von Par- 
acetaldehyd zugegen sind, letztere Verb. konnte bisher aber nicht isoliert werden.

V e r s u c h e .  Freundlers Tetrabronwerb., C4H4OBr,. Darst. durch Bromieren 
von Paracetaldehyd. WeiBe Krystalle aus A., F . 63—65°. Liefert bei der Konden- 
sation m it Athylenglykol Bromiithylidenglykol, C4H ,0 2Br (Kp.27 80—82°). — Divinyl- 
dtlier. Darst. aus f),f)'-Dichlorathyldther u. KDH. Kp. 34—35°. Liefert bei der Bro- 
mierung in  Chlf. symm. Tctrabromathylather vom F . 63—64°, der m it der Verb. von 
FREUNDLER ident. war. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 1551—55. Mai. Montreal 
[Canada], Univ.) K in d s c h e r .

R. B. Baker und E. Emmet Reid, Die Claisensche Esterkondensation mit Thiol- 
essigsduredtliylester. Athylthiolacetat (I) kondensiert sich in  Ggw. von metali. Na 
in ganz ahnlicher Weise wie Essigsaureiithylester u. bildet ein Sehwefelanaloges des 
Acctessigesters: CH3COCH2COSC2H5, m it ca. 15% Ausbeute. Bei Zimmertemp. 
enthalt Acetthiolessigsdureathylester ca. 31% der Enolform, gegeniiber ca. 7% im Acet- 
essigester. E r bildet, wie der Acetessigester Metallsalze, von denen aber nur das Cu- 
Salz bestandig ist; die anderen Salze zersetzen sich beim kurzeń Stehen unter Bldg. 
von Metallsulfiden. Die Bedingungen bei der Hydrolyse sind die gleichcn, wie fiir 
Acetessigester. Mit verd. Alkalien wird Aceton gebildet, u. in Ggw. von konz. Alkalien 
werden 2 Moll. Essigsaure in Freiheit gesetzt. Wie Acetessigester zers. sich der neue 
Ester beim Erhitzen unter Bldg. von Dehydracetsaure, C8H80 4. E in aąuimol. Gemisch 
von I u. Essigsdureathylester kondensiert in  Ggw. von Na; es wird eine FI. erhalten, 
die 98% Acetthiolessigester u. 2% Acetessigester enthalt. Bei Kondensationsverss. 
von I  m it Aceton wurde kein Acetylaceton gebildet, sondern lediglich Acetthiolessig
ester. Mit Acetonitril kondensiert sich I  unter Bldg. von Cyanaceton (7% Ausbeute), 
wie dies auch beim Essigester der Fali ist.

19*

CILBr

C < g

CHBr 
111 ĆB ,
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V c r  s u c h e. Thiolessigsaurcathylester. Bldg. aus Acetylchlorid u. Athylmercaptan. 
Kp. 116—117°; d \  =  1,0008; d25., =  0,9755; nD25 =  1,4503; Mol.-Refr. 19,31. — 
Acetthiolessigsaureathylester, CH3COCH,COSC2H5. Aus Yorst. Verb. in Ggw. von Na. 
Farblose Fl. yon unangenehmem Gcruch, K p., 60°; d°i =  1,0917; d254 =  1,0684; 
nn25 =  1,4885; Mol.-Refr. 39,46. Gibt m it FeCl3 tiefrote Farbung, m it Na-Bisulfat 
eine weiBe krystalline Yerb. — Cyanaceton. Bldg. aus Thiolessigester u. Acetonitril 
in Ggw. von Na. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1567—70. Mai. Baltimore [Mary
land].) K ix d s c h e r .

Ernst Philippi, Praparative Notizen zur Darstellung einiger aliphatischer ungesdttigter 
Sauren und Ester. (Nach Verss. von W. E. Galter und M. Zorgi.) Die beste Darst. 
folgender ungesatt. Sauren u. ihrer Ester wird angegeben: Elaidinsdure. Aus Olsaure 
durch Einleiten yon NO in ath. Lsg. — Alhylester, K p.J3 208—210°. — 2-Methylbuten-(2)- 
saure(4)- bzw. f},p-Dimethylacrylsduredthylester. Durch HBr-Abspaltung aus a-Brom- 
isovaleriansiiureestcr (Kp. 186°, Kp.3() 106—108°) mittels Diathylanilin nach W EINIG; 
Kp.30 61,5°. — Allylessigester: Aus allylacelessigsaurem Athyl, das nach B p.UHL
erhalten wurde, durch Erhitzen m it Na-Athylat u. Dest. im Vakuum Kp.14 44—45°. — 
Vinylessigsdure: Wird nach BRUYLANTS (Buli. Soc. cliim. Belg. 33. 331) dargestellt. — 
Sorbinsdure nach DOEBNER (Ber. Dtsch. chem. Ges. 33. 2140 [1900]) dargestellt. 
F. 134°. — Hydrosorbinsdure: Durch Red. der Sorbinsaure mit Na-Amalgam nach 
R upe (L ie b ig s  Ann. 327. 175 [1903]) u. schnelle Reinigung des Rohprod. (Monatsli. 
Chem. 51. 277—79. April. Innsbruck, Univ.) M ic h a e l .

P. A. Levene und Alexandre Rothen, Die Reaktionsfahigkeit einiger Carbinole. 
M it einer Bemerkung iiber die Waldensche Umkehrung. Yff. nehmen an, daB die Rk.- 
Geschwindigkeit der Carbinole beim Ubergang in die entsprechenden Halogenide im 
Zusammenhang steht m it dem E in tritt oder dem Ausbleiben der WALDENschen 
Umkehrung bei opt.-akt. Carbinolen. Yff. haben daher bei einer Reihe von Carbinolen 
dio Geschwindigkeit der R k .: R-OH +  HBr =  RBr +  H20  gemessen. Der Umsatz 
wurde bestimmt: 1. Durch elektrometr. Titration der unumgesetzten HBr m it AgN03 
(0,01-n.), 2. durch Best. der elektr. Leitfahigkeit nach Verdunnen m it W. Die Gc- 
schwindigkeit wird geschatzt nach den Rk.-Zeiten fiir 25%ig. u. 50%ig. Umsatz. 
Die Rkk. wurden bei 25, 55 u. 79,7° teils ohne Losungsmm., teils in ath. Lsg. aus- 
gefuhrt. Von n. primaren Alkoholen wurden untersucht Amyl-, Hexyl-, Heptyl- u. 
Oclylalkohol, von primaren Alkoholen m it yerzweigter Kette: Jsoamylalkohol,
0H 3(C2H5)CH'CH20 H ; Isohexylalkohol, CH3(C3H7)CH-CH2OH; Isoheptylalkohol, CH3- 
(C4H9)CH- CH2OH; Isooctylalkohol, CH3(C5Hn )CH-CH2OH; u. Benzylphenylathanol, 
C6H5CH2(C6H5)CH-CH,OH. Von sekundaren Alkoholen: Methylcyclohexylcarbinol, Me- 
thylpropylcarbinol, Dialhylcarbinol; Methylamylcarbinol, Athylbutylcarbinol u. Dipropyl- 
carbinol. Yon aromat. Carbinolen Methylphenylcarbinol, Propylphenylcarbinol, Bulyl- 
phenylcarbinol, Phenyl-p-tolylcarbinol, Benzylphenylcarbinol, Methylnaphthylcarbinol. 
E in ausgesprochener Unterschied besteht nur zwischen den 3 ersten Gruppen einer- 
seits u. den aromat, sekundaren Carbinolen andererseits. In  der letzten Gruppe ist die 
Rk.-Geschwindigkeit mehr ais lOOmal so groB ais in den 3 andern Gruppen. Die 
primaren Carbinole m it Yerzweigter K ette reagieren im allgemeincn langsamer ais die 
n. Von den sekundaren Carbinolen zeichnet sich Methylcyelohexylcarbinol durch 
die geringste Rk.-Geschwindigkeit aus. Im  allgemeinen wird die Rk.-Gesehwindig- 
keit durch 3 Faktoren bestimmt: 1. Durch die Polaritat der Substituenten, 2. durch 
die M. der Substituenten, 3. durch die Entfcrnung der Massenzcntren der Substi
tuenten Yon der Carbinolgruppc. Der E in tritt der Waldenschen Umkehrung bei dieser 
Rk. hangt nicht von der absol. Geschwindigkeit derselben ab, sondern offenbar von 
der Differenz zwischen der Geschwindigkeit der einfachen Substitution u. der Ge
schwindigkeit der Umlagerung. (Journ. biol. Chemistry 81. 359—68. Febr. New 
York, R o c k e f e l l e r  Inst. for Med. Research.) O h le .

P. A. Levene und H. L. Haller, Ober die konfiguralive Beziehung der 3-Oxy- 
buttersaure zur 3-Chlorbuttersdure. M it einer weiteren Bemerkung iiber die konfigurathe 
Beziehung der 3-Oxybuitersaure zum Methylpropylcarbinol. (Vgl. C. 1929. I. 1211, 
2629.) Da die Verss., die opt. akt. Oxy- u. Halogenfettsauren systemat. in die d- u.
1-Reihe einzuordnen, zu widersprechenden Ergebnissen gefuhrt haben, schlagen Vff. 
hier eine neue Arbeitsmethode vor, die darauf beruht, daB aliphat. Carbinole bei der 
Substitution von OH gegen Halogen keine WALDENsche Umkehrung erleiden. Vff. 
zeigen nunmehr, daB die Dextro-3-chlor- u. die Ldvo-3-oxybvttersaure zu der gleichen 
ster. Reihe gehoren wie Lavomilchsdure. Ais Ausgangsmaterial dient das Liivo-Zl
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pentenol-4, das einerseits in Ldvo-3-oxybułtersdure, andererseits in Dextro-A1-4-chlor- 
penten u. weiterhin in I)exlro-3-chiorbultersdure ubergcfiihrt wird. Es wird nochmals 
bestatigt, daB Luvomethylpropylcarbinol u. Lavo-3-oxybutte.rsa.urR zu der gleichen ster. 
Reihe gehóren. Die Zusammenhange werden durch das folgendo Formelschema dar- 
gestellt:

COOH 
HCOH

c h ,
Liivo

V e r s u c h e .  A l-Pentenol-4, Kp. 115— 18°. Auflósung in die opt. Komponenten 
uber den sauren Phthalsaureestcr u. die Brucinsalze. Ldvo-Ax-pentenol, [oc]d24 =  —3,7° 
(absol. A.; c =  9,4), [<x]d2° =  —6,1° (A.; c =  8,94), <xd =  —2,6° (ohne Lósungsmm., 
1 dm-Rohr). a-Naphthylurethan, C10H 17O2N, aus verd. A., F. 47—49°, [a]D20 =  +1,37° 

.(A.; c =  10,2). — Dextro-A1-4-chlorpenten, C5H 9C1, aus dem Carbinol m it PC15 in absol. 
A. bei 20—25°. Kp. 95—97°, an20 =  +9,25° (ohne Lósungsmm., 1 dm-Rohr), [<x]d20 =
+  11,1° (A.; c =  9,0). Dextro-3-chlorbuttersaure, C4H70 2C1 aus yorst. Verb. durch
Ozonisierung in Chlf. Kp.0,3E 67—70°, [a]D25 =  +11,5° (A.; c =  10,4), [a]D23 =
+21,5° (W.; c =  11,3); fiir das Na-Salz [cc]D2° =  +15,7° (W.; c =  6,77). — Ldvo-
methylpropylcarbinol, C6H J20 , aus dem Lavopentenol durch Hydrierung m it kolloidalem 
Pd in A. Kp. 118—120°, <xd2° =  —6,5° (ohne Lósungsmm., 1 dm-Rohr), [cc]d20 =  
—10,4° (A.; c =  10,6). a -Naphthylurethan, CI0H 19O2N, aus verd. A., F. 78—80°, 
M d 22 =  —7,8° (absol. A.; c =  5,6). — Lavo-3-oxybuttersdure, C4H80 3, aus dem Lavo- 
pentenol durch Ozonisierung in Chlf. Isolierung ais Ag-Salz. [<x]d20 =  —1,7° (W.; 
c =  4,04), fiir die freie Sdure [a]n2° =  —5,0° (W.; c =  1,58). (Journ. biol. Chemistry 
81. 425—33. Febr. New York R o c k e f e l l e r  Inst. for Med. Res.) O h l e .

P. A. Levene und H. L. Haller, Uber die konfigurative Beziehung der Milchsaure 
und 2-Chlorpropionsaure. M it einer weiteren Bemerbung iiber die konfigurative Beziehung 
der Milclisdure zum Methylpropylcarbinol. (Vgl. vorst. Ref.) Es ist friiher gezeigt 
worden, daB der Ersatz von OH in einer sekundaren Carbinolgruppe durch Cl keine 
WALDENSche Umkehrung einschlieBt. Es laBt sich infolgedessen die 2-Chlorpropion- 
saure durch folgendes Schcma zur Milchsaure in Beziehung setzen:
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CH,
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CH,
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Y

Die rechtsdrehende Milchsaure besitzt also die gleiche Konfiguration wie die 
rechtsdrehende Chlorpropionsaure. Der gleiche SchluB ist schon friiher aus anderen 
Verss. gezogen worden.

V e r s u c h e .  A i-Pejitenol-{4), aus Crotonaldehyd u. CH3MgJ. Kp. 119—122°. 
Saurer Phlhalsaureester, F. 90°. Brucinsalz aus Aceton, [a]c24 =  —13,7° (absol. A.; 
c =  5,6). Der daraus gewonnene akt. Ester zeigte [a]n21 =  +30,8° (A.; c =  26). 
Ldvo-A2-penUnol-(4) (III), Kp. 120—122°, [<x]D22 =  —3,7° (A.; c =  24,8), = —6,1° 
(A.; c =  12,4). — a-Naphthylurethan, aus absol. A. Krystalle vom F. 130°, [cc]d25 =  
+9,2° (absol. A.; c =  2,45). — Lavo-4-chlorpenten-(2), C5H9C1 (IV), aus dem vorst. 
Pentenol m it PC13 in Ggw. von Pyridin bei 0°. ccd23 =  —8,25° (ohne Lósungsmm.), 
Md** =  —9,1° (A.; c =  16), =  —8,8° (absol. A.; c =  12,5). — Dextro-2-chlorpropion- 
sdure (V), aus vorst. Verb. durch Ozonisierung, Zers. u. Oxydation. Kp.„l2J_0i5 60—64°, 
aD25 = + 2 ,1 5 °  (ohne Lósungsmm., 1 dm-Rohr), [a]c23 = + 3 ,3 0 °  (A.; c =  16,7), 
=  +2,0° (W.; c =  12). Na-Salz, M d 23 =  —0,48° (c =  10,32). — Deztro-methyl- 
propylcarbinol, C5H120  (n), aus Lavo-zl2-penteuol-(4) durch Red. m it H2 u. kolloidalem
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H O -C —H 
H - C

Pd, [a]D21 =  +13,5° (A.; c =  11.6), a D21 =  +7,94° (ohno Losungsmm., 1 dm-Rohr). — 
a.-Naphthylurethan, C1cHi90 2N, F. 86—88°, [a jir3 =  +13,4° (absol. A.; c =  4,3). — 
SchlieBlich -wurde Lavo-zl2-pentenol-(4) durch Ozonisierung in Chlf., Zers. m it W. u.
Oxydation m it Ag20  in Dexlrom.ilchsa.ure ubergefiihrt, isolicrt ais Zn-Salz. M d 23 =
—0,33° (W .; c =  4). (Journ. biol. Chcmistry 81 . 703—09. Marz. New York, ROCKE
FELLER* Inst. for Medical Research.) O h l e .

P. A. Levene und Albert L. Raymond, Hexosemonophosphal (Robison). (Vgl.
C. 19 2 9 . I. 1328.) Vff. haben das Hexoscmonophosphat von 

rW rrr  ROBISON durch Behandlung m it k. 0,5%ig. methylalkoh. HC1
, U in das Methylglucosid der Saure ubergefiihrt u. die Hydrolysen-

II—C—OH o  geschwindigkeit desselben in 0,1-n. HC1 bei 100° gemessen. Daraus
i. _  geht hervor, daB es sich um einDeriv. der Glucofuranose (y-Glu-

cose) handelt. Yff. schlieCen daraus, daB der Phosphorsaurerest
in Stellung 5 steht, entsprechend Formel I. Das Mełhyllactolid

Tr A m)A u  dcr Hezosemonoplwsphorsaurc wurde ais Ba-Salz isoliert, zl. in
3 5 35%ig-. faat unl. in 80%ig. A. (Journ. biol. Chemistry 81. 279

CIL,OII I  bis 283. Febr. New-York, R ocK EFELLER -Inst. for Med.Re-
search.) O h l e .

James Coląuhoim Irvine, John Walter Hyde Oldham und Andrew Forrester 
Skinner, Die Konde?isation von Glucose und Fructose. Die Synthese einer Isosaccharose. 
PURDIE u. I r v i n e  (Journ. chem. Soc., London 83  [1903]. 1036) konnten zeigen, daB 
bei der Methylierung der Saeeharose u. der Hydrolyse des Prod. eine Tetramethyl- 
glueose gebildet wird, die m it der aus a-Mcthylglucosid ident. ist. Dies zeigt, daB dic 
eine Halfte des Saceharosemol. aus dem Glucoserest vom normalen Typus besteht. 
Offensichtlieh ist aber der Fructoserest anormal u. verschicden von der 1-Form des 
Zuckers, weshalb auch alle Verss. einer Synthese der Saeeharose aus d-Glueose u. 1-Fruc- 
tose bisher seheiterten. Dies ergab sich auch aus der Tatsache, daB bei der Hydrolyse 
Octamethylsaceharose keine „Inversion“ zeigte u. eine methylierte Fructose ergab, 
die rechtsdrehend war. PuR D IE  u. P a u l  (Journ. chem. Soc., London 91 [1907]. 
289) berichteten iiber die Existenz zweier isomerer Tetramcthylfruetosen, von denen 
die eine rechts-, die andere linksdrehend ist, u. IRVINE u. ROBERTSON (Journ. chem. 
Soc., London 1 0 9  [1916]. 1305) berichteten iiber die Existcnz einer rechtsdrehendcn 
„y-Form“ der Fructose u. meinten, daB die Saeeharose ais Deriv. dieser Fructose- 
yarietat betrachtet werden muBte, was spater von H a w o r t h  u . L a w  (Journ. chem. 
Soc., London 1 0 9  [1916]. 1314) bestatigt wurde. Die Synthese der Saeeharose lost 
sich also in die Vereinigung von aquimol. Yerhaltnissen der normalen Glucose u. 
y-Fructose oder in die Red. von D eriw . dieser Zucker m it folgender Eliminierung dor 
substituierenden Gruppen auf. Bei Kondensationen dieser Art mussen folgende stereo- 
chem. Moglichkeiten in Betracht gezogen werden, so daB 4 isomere Glucofructosen 
gebildet werden kónnen.

1. Vereinigung von a-Glucose (normal) m it a-Fructose (y-Form)
2. ,, „  cc- ,, ,, „  ,, ,,
3. ,, ,, „  „ )> &■' »» ,>
4. ,, », ,, ,, »> fi- »» ,,

Ein geeignetes Deriv. der Glucose vom normalen Typus zu erhalten, ist nicht schwer, 
anders verhalt sich dies aber bei der Fructose infolge der Unbestandigkeit dery-Fructose- 
deriw ., die nicht krystallisieren. Tetraacetyl-y-fructose u. Tetraacetylchlor-y-fructose 
stellten die Vff. auf folgendem Wege her.

Fructose Inulin
I

y-Athylfruetosid
I  Y

TetraacetjTl-y-athylfructosid Inulintriacetat

Tetraacetylchlor-y-fructose
i

Tetraacetyl-y-fruetose.
Bei jeder Stufe wurden die gebildeten Verbb. in Tetramethylfructose ubergefiihrt,

' um festzustellen, daB der y-Typ erhalten geblieben war. 3verschiedene Kondensations-
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mcthoden wurden yersucht. 1. Rk. zwisehen Tetraacctylbrom- oder -chlorglucose u. 
Tetraacetyl-y-fructose; 2. Rk. zwisehen Tetraaeetylglueose u. Tetraacetylclilor-y-frue- 
tose (beide in  Ggw. einer Base) u. 3. Rk. zwisehen Tetraaeetylglueose u. Tetraacetyl- 
y-fructose in Ggw. eines wasserentziehenden Mittels. Nach 1. tra t keine Kondensation 
des Glueose- u. Fructoscrestes ein. Naeh 2. WTirdo eine krystalline Oetaaeetyliso- 
saeeharose (F . 131—132°, [a]n in Chlf. =  +20,3°) erhalten, die bei der Deacetylierung 
eine Isosaecharose in Nadeln vom Zers.-Punkt 194° u. [a]n in W. =  +34,2° lieferte. 
Dieses Disaccharid, welches auf Fm iLIN G sche Lsg. nicht einwirkte, aber bei fortgesetztem 
Kochen leichte Red. verursaehte, war durch gróflere Instabilitat gegen saure Hydrolyse 
ais Saccharose charakterisiert. Wiihrend der Hydrolyse tra t eine charakterist. opt. 
Inversion unter Bldg. von „Invertzucker“ ein. Ahnlicho Ergebnisse wurden nach
з. erhalten. Es entstand dasselbe Octaaeetat u. in der Folgę dasselbe Disaccharid. 
Offensichtlich werden bei beiden Rkk. noeh andere Glucofructosen gebildet, die Vff. 
erhielten aber immer nur das eine Glucofruetosederiv. in krystalliner Form. Die Iso- 
merie des erhaltenen Disaecharids u. der Saccharose muB in der stereochem. Form 
(a- oder p-) begriindet sein, in der die Monosaccharidkomponentcn miteinander ver- 
bunden sind, Yorausgesetzt, daB der O-Ring in der Fruetosekomponente in derselbcn 
Stellung wie in der Saccharose ist. In der Tetraacetyl-y-fructose der Vff., die ein 
Sirup ist, sind zweifclsohne beide a- u. /J-Formen zugegen u. dasselbe gilt von der 
siruposen Form der Tetraaeetylglueose, dio zur Kondensation benutzt wurde. Im 
allgemoinen reagieren aber Halogenderiw. von Zuckern ais /3-Formen. Tetraacotyl- 
chlor-y-fructose ergibt das Acetat der Isosaccharoso, ein Ergebnis, das wahrschoinlieh 
den Fruetoserest ais /?- stempelt. Demgcgenuber reagiert Tetraacetylbromglucose, 
welcho auch /J- ist, nicht mit dcm Acetat der y-Fructose. Dies kónnte so interpretiert 
werden, daB die a-Konfiguration der Glueose giinstiger fiir Kondensationen m it y-Fruc- 
tose ist, aber die Tatsachen sprcchen gegen diese Ansiclit. Wenn Tetraacetylchlor- 
y-fructose m it Tetraaeetylglueose kondensiert wird, so bildet sich neben der Verb. 
vom F. 131° eine nichtkrystalline acetylierte Glucofruetose, welche sich von einem 
Disaccharid m it hóherer Rechtsdrehung ais Saccharose ableitet. Nach Analogiesehlusscn 
ist dies cin Deriv. einer <x-Glucosido-/3(y)-fructose, u. dio Verb. vom F. 131° muB sich 
von der /J-Glucosido-/?(y)-fructoso ablciten. Unter dieser Annahme muB Saccharose 
entweder a-Glucosido-a(y)-fruetose oder /3-Glucosido-oc(y)-fructose sein, von denen 
letzterer Form hinsichtlich der Hohe der Drehung der Saccharose u. demVorherrschcn 
der /?-Glucoside in der N atur der Vorzug gegeben wird.

V e r s u c h e .  y-Athylfructosid. Aus Fructose in A. ( + HC1). Die Kondensation 
wurde polarimetr. verfolgt. Sirup. — Tetraacetyl-y-athylfruclosid, C1GH24O10. Aus vorst. 
Verb. u. Essigsaureanhydrid (-)- Na-Acetat). Sirup. Da dio Darst. ein Gemisch der 
a- u. /?-Form gibt, wechselt die Drehung bei verschiedenen Verss. von [cc]d =  +39,0°
и. 4-47,9° in Chlf. — Tetraacetylfructose, C14H2nO10. Aus vorst. Verb. (10%ig. Lsg.
in Acetylchlorid) u. HC1. Sirup. [a]o =  +31,5°. Die Verb. kann auch aus Inulin  
hergstellt werden, ist aber dann nicht so rein. Eine 10%ig. Lsg. von Triacelylinulin 
in Acetylchlorid gab m it HC1 bei Anwendung von 42 g Inulintriacetat 32,8 g Tetra- 
acetyl-y-fruotose u. 3,4 g einer krystallinen Triacetylanhydrofruetose. Wurde die Tetra- 
acetylverb. m it Methyljodid u. Ag-Oxyd mothyliert u. das gebildete Tełradthylmethyl- 
frucłosid deacetyliert (durch Na-Methylat) u. dio Alkylierung in der gewohnlichen 
Weise vervollstandigt, so wurde Tetramełhylmełhylfructosid gebildet, das bei der Hydro
lyse Tetramethyłfruclose ergab, dio durch Vergleich ais Tetramethyl-y-fructose identi- 
fiziert wurde. — Tetraacetylchlor-y-fncctose. Aus Tetraacetyl-y-fructose in 90°/oig. Lsg.. 
in Acetylchlorid u. HC1. — Tetraaeetylglueose. Aus Tetraacetylbromglucose in Aceton 
u. Ag-Oxyd. — Octaacetylisosaccharose, C:8H3S0 19. Darst. nach den bereits angegebenen
3 Methoden. Prismen aus h. A., F. 131—132°. — Isosaecharose, Cr ,H22On . Aus einer 
20%ig. Lsg. vorst. Verb. in absol. A. ( +  30°/n Dimethylamin). Nadeln aus Methyl- 
alkohol +  A., sintern bei 152°, Zers.-Punkt 194°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 1279 
bis 1293. April. St. Andrews [Schottland], Univ.) KlNDSCHER.

K. R. Andress, Das Rontgendiagramm der nativen Cellulose. Eine Studie uber 
die Intensitdten des Diagramms. Vf. unterzieht das von K. H. M e y e r  u . H. Ma r k  
(C. 1 9 2 8 . I. 2574) vorgeschlagene Strukturmodell der Cellulose einer noeh weiter- 
gehenden Priifung auf rontgenograph. Wege, indem auBer den Aquator- u. Basis- 
reflexen noeh dic zahlreichen iibrigen Interferenzen des Cellulosediagramms ihrer 
Intensitat nach diskutiort werden. Es wird versucht, im Ralimen der zugrunde go- 
legten Cellobiosestruktur die Koordinatenwerte samtlicher im Elementarkorper vor-
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handener Atome so anzugeben, daB sie allen im Rontgendiagramm vorkommenden 
Interferenzpunkten u. allen Ausloschungen im weitgehendem MaBe Geniige loisten. 
Die eingehende, auck tabellar. niedergelegte Diskussion der Interfercnzintensitaten 
in diesem Sinne ist im Original einzusehen. Es gelingt, den Nachweis zu erbringen, 
daB die Kettenstruktur der Cellulose (glueosid. in 1—4-Bindung miteinander ver- 
bundene Glucosereste) m it der rontgenograph. Erfahrung im Einklang steht; Vf. 
sehlagt einige relativ geringftigige Anderungen des Strukturmodells von M e y e r  u . 
M a r k  (ganzes Kohlenstoffgeriist mitsamt Sauerstoffatomen 6 u. 1 in einer Ebene!) 
vor. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 2. 380—94. April. Darmstadt, Chem. techn. 
Inst. d. Techn. Hoehsehule.) FRANKENBURGER.

F. Oberhauser und J. Schonnuller, Einwirkung von Bromcyan und Blausaure 
auf Titantelrabromid. (Vgl. O b e r h a u s e r ,  C. 1927. II. 556.) Mit T iB rt (1 Mol.) 
setzt sich BrCN  (4 Moll.) in CS2-Lsg. um zu einem Additionsprod. T iB ri ■ 2 BrCN, 
einem ziegelrotcn Pulver, das im Hochvakuum bei 80° sublimiert zu granatroten bis 
schwarzen Nadeln vom F. 151—152° (korr.), die bei hoherer Temp. sieh unter Abdest. 
von TiBr4 zers., an feueliter Luft, momentan m it W. Bromcyan abgeben, m it trockenem 
NH3 in cin gelbes amorphes Ammoniakat TiBr4 +  2BrCN +  NH3 u. ein weiBes 
Sublimat von NH.,C1 +  NH4CN zerfaUen. Dor Gliihruckstand zeigt die Rkk. des 
Titanstiekstoffs. TiBr4 t r i t t  m it A. zu einer Anlagerungsrerb. Ti Brt -2 0 ^ 1 ^ 0  zu- 
sammen, dunkelroten, auBerordentlieh feuchtigkeitsempfindlichen Krystallen, m it 
Blausśiure zur Verb. T iBri -2HGN, einem ziegelroten Pulver, das im Hochyakuum 
bei 110° in granatroten Nadeln oder Tafeln sublimiert. Diese schm. bei 132—133° 
(korr.) unter Zers., sind sehr hygroskop., in W. momentan unter HCN- u. HBr-Entw. 1. 
u. gehen beim tensimetr. Abbau in die Additionsverbb. 2 T iB ri -3HCN  (172 mm, 70°) 
u. 2TiBr4-HCN (72 mm, 70°), m it NH , (auch fl.) in das Ammoniakat TiBri -2HCN  +  
NH., iiber. — Durch wss. NH3 oder NaOH wird BrCN quantitativ nach 

2NH3 +  BrCN =  NH4Br +  NH2CN 
zers. Zur quantitativen Best. des Bromcyans laBt man es mit 100 ccm verd. NH3 
(oder verd. Natron- oder Kalilauge) 10—20 Min. in der Kalte stehcn, erwarmt kurz 
auf dem Wasserbad, kocht kurz auf, iibersauert schwach m it H N 03 u. titriert m it
0,1-n. AgN03. Dieses argentometr. Verf. empfiehlt sich besonders, um BrCN, Ti u. Fe 
nebeneinander zu bestimmen. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1436—41. 5/6.) BLOCH.

F. Oberhauser und J. Schormuller, Das Verhalten des Bromcyans und der Blau
saure gegeniiber Eisensalzen (Be.it-rag zur Theorie der Oxydalionsprozesse). (Vgl. vorst. 
Ref.) Mit Hilfe des Bromcyans gelingt es beim Fe, Additionsprodd. ein u. desselben 
Elementes in zwei Oxydationsstufen nebeneinander darzustellen u. zum Teil ineinander 
iiberzufuhren. Der Oxydationsvorgang FeBr, FeBr3 laBt sich hier verfolgen dureh 
die Existenz einer Zwischenstufe von FeBr2 m it BrCN. Aus FeBr2 (1 Mol.) u. BrCN 
(3 Moll.) bildet sich bei 60° in erster Rk. eine Additionsverb. 2FeBr,,BrCN, ein hell- 
brauner, hygroskop., in W. 11., von HC1 u. H 2S 04 unter BrCN-Entw. zersetzter, sonst 
unl. Korper, der beim Erhitzen auf 160° durch das aus dem gespaltenen BrCN frei 
gewordene Br Osydation zum Ferrisalz erfahrt. Mit uberschussigem (10 Moll.) BrCN
3 Stdn. auf 100° erhitzt, geht FeBr, unter Oxydation u. Anlagerung von gebildetem 
Dicyan in die Verb. Fe3Brg,3BrCŃ,(CN)2 iiber, tombakglanzende, u. Mkr. oeker- 
farbene Krystalldrusen, F. 107—109° (korr., Zers.), wird von W. momentan zers. 
Diese spaltet bei tensimetr. Erhitzen BrCN u. Dicyan ab u. ergibt schlieBlich das in 
W. klar 1. Ferribromid der Literatur, dem aber nicht die Formel FeBr3, sondern die 
eines Fcrriferrobromids Fe3Brs zukommt. Mit BrCN reagiert dieses unter Bldg. der 
Verb. Fe3Brs-4BrCN, dunkelbraunen, griinstichigen Prismen vom F. 143—145° (korr., 
Zers.), die beim Zerreiben ziegelrot werden u. an feuchter Luft sich momentan zers. 
Mit Br bei S0—90° gehen sie in ein Deriv. des reinen, gesatt. FeBr3 iiber, in  die Verb. 
3FeBrs,4BrCN, dunkelbraune KrystaEdriisen vom F. 96—98° (korr., Zers.), die ais 
hóehste Stufe der erhaltenen Korper Neigung zeigt, Br abzuspalten u. an der Luft 
bald in die heller gefarbte — koordinativ gesatt. — Yerb. Fe3Br8,4BrCN zerfallt. — 
Blausaure wird von Fe3Brs zu einer der BrCN-Verb. weitgehend analogen Verb. 
Fe^Br^^HCN  gebunden, schwarzbraunen Nadeln oder scharfkantigen Oktaedern, die 
bei 125° sintern u. bei 163—165° schm., sehr hygroskop. sind, bei Auflosung in W. 
sofort Blausaure abspalten u. mit Alkalien Berlinerblau bilden. Nach der Zahl der 
gebundenen Moll. zeigt also BrCN gegeniiber HCN die groBere Bedeckungsfahigkeit. — 
J)icyan tr itt  mit FeBr2 u. Fe3Brs zu Anlagerungsverbb. zusammen, wird von 
BrCN nur in betraehtlieher Menge aufgenommen, tr i t t  aber bei Wasserbadtemp. nicht
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m it ilirn in Rk. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 62. 1482—88. 5/6. Miinchen, Techn. Hochsch., 
Anorgan. Inst.) Bl.ocn.

Yogoro Kato und Shigeru Fuj ino, Grad der CO 2-Absorption durch Ga(HGN2)2- 
Lósung und das darin gebildete Produkt. Dor Grad der C02-Absorption durch wss. 
Calciumcyanamidlsg. ist proportional: 1. dem Partialdruck des gasformigen C02 in 
Beriihrung m it der Lsg.; 2. der Anfangskonz. der Lsg.; 3. der Endkonz. des Ca, a. li. 
Gesamtkonz. des Ca minus das dcm absorbierten C02 entspreehendo Ca. Aus 1. u. 3. 
folgern Vff., daB die C02-Absorption proportional dom Prod. aus C02-Partialdruck u. 
Ca-Endkonz. ist. Dio in der Lsg. gebildete undissoziierte Yerb. hat kryoskop. u. Leit- 
fahigkeitsbestst. zufolgo wahrscheinlioh die Zus. CaCN2C02- (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 32 . 99B. April. Tokio, Techn. Hochsch.) L in d e x b a u m .

R. P. Dikshoorn, Nitrierung des a-Pyridyl-(2)-fi-athylharnstoffs. Im AnschluB 
an dio Unterss. von K n ip h o r s t  (C. 19 2 5 . II. 1149) u. L o r a n g  (C. 19 2 8 . I. 186) hat 
Yf. genannton Harnstoff dargestellt u. der Nitrierung unterworfen. Hierbei schoint 
sich dio Verb. G ■ N i l ■ GO■ N ( N 0 2) • C2I l r̂ zu bildon. Sie wird von W. sofort zers. 
zu 2-Aminopyridin, C02 u. Athylnitramin. — v.-Pyridyl-(2)-fi-athylhamstoff, C5H4N ■ 
NH-CO-NH-C2H5. Aus 2-Aminopyridin u. C2H5-NCO in A. (Rohr, 100°, 2 Stdn.). 
Stabchen aus W. oder PAe., F. 119°, 11. in verd. Sauron. — Nitrierung mit absol. H N 03 
oder H N 03-H2S 04 unter starker Kuhlung, nach 1/2 Stde. in Eis gegosscn, wobei eine 
klaro Lsg. entsteht. Mittels A. kann derselben Athylnitramin entzogen werden. Nach 
Neutralisieren fallt Pikrinsauro 2-Aminopyridinpikrat (F. 223—225°) aus. Durch 
Alkalisieren u. Dampfdest. laBt sich 2-Aminopyridin (F. 56°) selbst isolieren. (Rec. 
Trav. chim. Pays-Bas 48 . 545—47. 15/5. Leiden, Univ.) L in d e n b a u m .

ReynoldC.Fuson und Tsi Yu Kao, Der Mechanismus der Spallung ron a,a-Dibrom- 
adipinsaurediatliylester durch sekunddre Aminę. Eine neue Synthese von Cyclobulan- 
deriialen. (Vgl. C. 1 9 2 9 . I .  1802.) Die von B r a u n , L e i s t n e r  u . Mu n c h  entdeckte 
Spaltung von Diathyl-a,a'-dibromadipinat durch sek. Aminę verlauft wahrecheinlich 
folgendermaBen:

CO,C2H5 C 02C2H6 C 02CaH6
CH2—CHBr EaNH CHS—CH—NR _ HBr CH2—C—NRj
f ------- >■ I ------- >- " ........... I " ------- >-

CH2— CHBr CHj—CHBr CH,—CH
Ć 02C3H5 C0sC2II5 ĆO^CjIIj

C0,CjH5
C H - Ć - N B ,  +  ^ C H C C ^ H . .

Die isoliertcn Spaltimgsprodd. sind Brenztraubensaureathylester u. /?-Dialkylamino- 
propionsaureathylester. Die 2. Stufe des Rk.-Mechanismus ist die Bldg. des Cyclo- 
butanrings zwischen den beidcn a-a-Atomen. Da die Ausbeuto an Spaltungsprodd.
gowohnlich sohr hoch ist, so wird stillschwcigend angenommen, daB der RingschluB
glatt u. m it guter Ausbeute erfolgt. Diese Annahme steht in Widerspruch m it den 
Verss. insofern, ais der CyclobutanringschluB schwierig u. im allgemeinen m it kleinen 
Ausbeuten verlauft. Die Vff. nahmen nun an, daB der glatte RingschluB in diesem 
Fallo durch die Ggw. der Alkylaminogruppe verursacht ist, die wahrscheinlich das 
H-Atom an dem m it der Aminogruppe yerkniipften C-Atom ak tm ert. Hiernach miiBte 
die S3mthese von Cyclobutanderiw. auch dann moglich sein, wenn die Dialkylamino- 
gruppe durch eine andere Gruppe ersetzt wird, von der bekannt ist, daB sie auf das 
-H-Atom am C-Atom aktiyierend wirkt. Yff. behandelten also meso-a,a'-Dibromadipin- 
saurcathylester m it Na-Cyanid. Dic zu erwartenden Rkk. waren folgendc:

C02C8H5 CUsC2Hs COsC2H:,
: CHa— CHBr NaCN CH3- 6 - C N  _ HBr CHS- C - C N

->■ I ""H  ------->-
CH3— CHBr CH2—CHBr C H ,-C H

CO„CsH5 ĆOsC4Hs C 02CsHs
Die gebildete Cyanverb. sollte aber bestandiger sein ais das Cyclobutanderiy. m it der 
Dialkylaminogruppe, u. es war zu hoffen, daB es keine Spaltung erleidet. Die Verss. 
bestatigten die Annahmen. Wird das Dibromadipinat mit Na-CN am RuckfluBkuhler 
gekocht, so werden 70—80% ar* l-Cyancyclobutan-l,2-dicarbonsaurediathylester, 
ChH160 4N (Kp.9 152—154°; D.20 1,1103; njj20 == 1,4519) erhalten. Bei der Hydrolyse



290 D . O r g a n is c h e  C h e m i e . 1929. II.

dieser Verb. entsteht die Saure, die beim Erhitzen iiber den F. C02 abspaltet u. ein 
Gemisch vou Sauren liefert, das cis- u. trans-Cyclobutan-l,2-dicarbonsdure enthalt. 
Beim Behandeln des Gemisches m it konz. HC1 nach PERKIN (Journ. chem. Soc., 
London 65 [1894]. 585) wurde die reine trans-Sauro vom F. 129—130° erhalten. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 51 . 1536—39. Mai. Urbana [111.], Univ.) K in d s c h e r .

W. M. Stanley und Roger Adams, Die Synthese der Chaulmoograsaure aus 
Hydnocarpsaure. Vff. unternahmen Verss., um die chem. Beziehungen zwischen diesen 
beiden Sauren sieherzustellen. Es gelang dic Hydnocarpsaure in Chaulmoograsaure (II) 
iiber Hydnocarpsaureathylcster (I), Hydnocarpylalkohol, Hydnocarpylbromid u. Hydno- 
carpylmalonsaure umzuwandeln. Die benutztc Hydnocarpsaure war nicht vollig rein, 
u. es wurden daher bei jeder Stufe gewisse Mengen Nebenprodd. erhalten, die eine 
sorgfaltige Fraktionicrung erforderlich machten. Dies wurde aber nur bei dem Teil 
durchgefiilirt, der zur Feststellung der physikal. Konstanten der Zwisehenprodd. dientc. 
Durch verschiedene fraktionierte Krystallisationen gelang es, eine Hydnocarpylessig- 
saure synthet. zu gcwinnen, welchc dieselben Konstanten wie das natiirliche Prod., 
dio Chaulmoograsaure, bcsaB. Ebenso waren die Amidę ident.

1 “ > CH(CH^ ^  Ó H - c T > CH(CHAoOH2OH - + •
pyr—  pyT CH—  CH
ĆH - C H  > C^ CH^ ^ CH^ r q H  c h  > c H(CHj)I0CHsCH(COjC2H5)1 >

CH— CH CH—  CH
Ć H ~ C H ,> CH(CHs)loCH2CH(C°*H)i “ "*■ 11 CHr CH > CH(CH^ » C° “H

Y e r s u c h e .  Hydnocarpsaureathylcster. Aus Hydnocarpsaure (F. 59,6°; opt. 
Drehung +69,4°). A. u. H2S04. Kp.2 143—144°; nD25 =  1,4582; d.254 0,9087; [a]D =  
+  70,5° in Chlf.— Hydnocarpylalkohol. Durch Red. vorst. Verb. nach der Toluolmethode. 
F. 23°; K p.2 144—145°; nD=5 =  1,4709; D.254 0,8022; [a]D =  +75,2° in Chlf. — Hydno
carpylbromid. Aus vorst. Alkohol u. PBr3 in Toluol. K p.2 156—157°; nu25 =  1,4857;
D.254 1,0763; [a]n =  +27,4° in Chlf. — Monohydnocarpylmalonsaurcdiathylester, 
C23H40O4. Durch Kondensation vorst. Bromids m it Na-Malonester. Kp.2 182—183°; 
nr,23 =  1,4601; D.254 0,9519; [a]D =  +25,6° in  Chlf. — Hydnocarpylessigsaure (Chauł
moograsdure), C18H320 2. Aus vorst. Verb. auf dem gewóhnlichen Wege. F. 68°; opt. 
Drehung +61,9°. Amid: F. 104°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 1515—18. Mai. 
Urbana [111.], Univ.) KlNDSCHER.

W. S. Hinegardner und Treat B. Johnson, Neue phenolische Verbindungen, 
erhalten durch Kuppeln von Chaułmoograsdure mit Resorcin. Vff. stellten 1-Cydopcntenyl- 
13-(2,4-dioxyphenyl)-n-tridecan (IV) auf folgendem Wege her:

C H = C H \  PCI, CH—  CH . Resorcin

1 ĆH3- C I L > CH(CHs)‘“C 00H  11 Ó H .4C H  > CH(CHi f 001

c“ > cH(GH^ c o n  — +  6 e ~ c e > ° r { q e ^ o e

2 - I I I  \ / ° H  2 1 IV \ / 0 H
Die Red. des Ketons erfolgte leicht nach C lem m ensen  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 46 
[1913]. 1837). DaB die Dopppelbindung im Cyclopcntenyl hierbei nicht reduziert wurde, 
ergab sich daraus, daB der Mono- u. Dimethylather von III nach der Red. opt.-aktiv 
waren u. daB das von den Vff. hergestellte l-Cyclopenlyl-13-(2,4-dioxyphenyl)-n-tri- 
decan andero Eigg. ais IV zeigte.

V e r s u e h e .  Chaulmcograsaure, C18H320 2. WeiBe Schuppen aus Athylacetat, 
F. 68—68,5°; [a]n25 =  +62,2° in Chlf. Beim Erhitzen der Saure mit Resorcin u. ZnCl2 
(100—105°) wurden nur 6% sehr unreines Chaulmoogrylresorcin erhalten. — Dihydro- 
chaulmoogrylresorcin C24H380 3. Darst. aus Dihydrochaubnoograsaure u. Resorcin 
(+ Z n C l2) oder aus Dihydrochaulmoogrylchlorid u. Resorcin ( + A1C13). F. 89,5° aus 
Aceton. Oxim, C24H390 3N. F. 169—170° aus Bzl. — Chaulmoogrylchlorid. Aus der 
Saure u. PC13. — Chaulmoogrylresorcin, C24H3S0 3 (III). Aus Chaulmoogrylchlorid u. 
Resorcin ( +  A1C13) in Nitrobenzol. Farblose Nadeln aus Aceton, F. 83°; [cc]d25 =  +1,38. 
Besitzt nach vorlaufigen Yerss. sehr geringe Toxizitat bei der Verabreichung an Kanin- 
chen per os oder intramuskular an Ratten. Bei der Priifung gegen B. thyphosum iibte 
es geringe baktericidc oder antisept. Wrkg. aus. N icht unwahrseheinlich erseheint es,
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daB diese Verb. u. nicderc Homologe fiir siiurefcste Organismen baktericid sind. Oxim, 
C24H3,0 3N. F. 161° aus Bzl. — l-Chaulmoogryl-2-oxy-4-methoxybenzol, C26H380 3. 
Darst. aus II u. Dimethylresorcin ( +  A1CI3) in CS2. F. 65° aus A. u . Aceton. Gibt m it 
FeCl3 in A. Rotfarbung u. positive MiLLONs-Rk. [a ]D25 =  + 6 ,9 8 ° . — 1-Chauhnoogryl-
2,4-dimełhoxybenzol, C26H40O3. Bldg. bei der Darst. vorst. Verb., F. 46°. Gibt m it 
FeC!3 keine Farbung. [a]c25 =  + 1 8 ,7 8 °  in Chlf. — Resorcindićhaulmoograsaureester, 
C42Hcc0 4. Darst. aus Cbaulmoogrylehlorid u. dem K-Salz des Resorcins in  A. Bliittchen 
aus PAe., F. 51°; [a]i>25 =  + 4 5 ,9 3 ° . —  l-Cyclopentenyl-13-(2,4-dioxyphenyl)-n-lri- 
dccan, C2.,H380 2. Durch Red. von III nach C le m m e n s e n .  Nadeln aus PAe.-Lg., F. 68°. 
Zeigt keine opt. Aktivitat. — l-Cyclopentenyl-13-(2-oxy-4-methoxyplienyl)-n-lridecan, 
C25H.10O2. Durch Red. des Monomethylathers von III nach CLEMMENSEN. F. 47,5° 
aus PAe. [gc]d25 =  + 6 ,1 5 °  in Chlf. — l-Cyclopentcnyl-13-(2,4-dimethoxyphenyl)-n-tri- 
decan. Aus dem Dimethyliither von III analog vorst. Verb. Kp.2 250—252°; n28 =  
1,5414; D.2525 0,955; [a jn 25 =  + 9 ,5 3 “ in Chlf. — l-Cyclopentyl-13-(2,4-dioxyphenyl)- 
n-tridecan, C21H.,0O3. Darst. aus Dihydrochaulmoogrylresorcin durch Red. nach 
C le m m e n s e n .  F. 73— 74° au s Lg. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1503— 09. Mai.

J. A. C. Bowles und C. James, Die Darstellung von Pkosphenylcldorid. Nach 
mehrfachen vergeblichen Verss. fanden Vff.' ein Verf., das gestattet, groBerc Mengen 
von C„H5-PC12, wie es fur die Trennung seltener Metalle manchmal gcbrauclit wird, 
beąuem herzustellen. Die Anordnung besteht aus einem Rundkolben, dessen Óffnung 
in eine groBerc wagerechte Kammer m it senkrechtem Kiihler miindet. In  diese Kammer 
ist ein wagcrechtes Quarzrohr eingefiihrt, das im Innern eine Ni-Cr-Wicklung tragt. 
Zur Darst. wird in dem Rundkolben C0PIfi +  PCI3 zum Sieden erhitzt u. gleichzeitig 
C02-Gas eingelcitet. W ird dann die Ni-Cr-Heizung angestellt, dann bildet sich an 
dem Heizrohr das Phosphenylchlorid, ohne den Heizdraht selbst anzugreifen. Man 
kann m it dieser Anordnung, wie im einzelnen beschricben ist, auch Acetamid aus 
Ammoniumacetat darstellen. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1406— 08. Mai. Durham 
[New Hampshire], Univ.) K l e m m .

F. F. Blicke und F. D. Smith, Die Wirkung aromatisclier Grignard-Reagenzicn 
auf Arsenłrioxyd. Vff. studierten die Einw. von As20 3 auf Phenyl-, p-Tolyl-, p-Anisyl-, 
a-Naphthyl- u. Biphenyl-Mg-Halide. Mit den ersten 3 Grignardreagenzicn wTirden 
Gemische von TetraaryIarsyloxyden u. Triarylarsinen erhalten, unabhangig von der 
Art, in der die experimentellen Bedingungen variiert wurden; m it den letzten beiden 
Aryl-Mg-Haliden wurden nur Tetraarylarsyloxyde gebildet. Eine Betrachtung der 
verschiedenen moglichen Rkk., die bei Einw. eines Grignardreagenz auf As20 3 eintreten 
kónnen, fiihrt zu folgendem Schema:

imogncnerweise Iiber i)  oder aus U durch Zusatz von Jti20  zum Rk.-Gemisch gebildet 
wird. Reagiert As2Os m it CeH5MgBr in Ggw. eines Gemisches von Bzl. u. A., so bildet 
sich ein schwercr Nd. Nach Beendigung der Rk. u. Entfernen des meisten A. wurde 
der Nd. vom Losungsm. getrennt u. m it W. zers. 4/ r> der G!esamtmenge des Tetraphenyl- 
arsyloxyds wurden aus dem Nd. erhalten, wahrend der Rest u. Triphenylarsin aus der 
Bzl.-Lsg. isoliert wurden. Wiirde sich Y direkt aus As20 3 gebildet haben u. deshalb 
ais solches im Rk.-Gemisch zugegen sein, so miiBte alles V aus der Bzl.-Lsg. u. nicht

NewHaven [Cormect.], Univ.) K in d s c h e b .
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aus dem Nd. erhalten worden sein, der zum Teil aus anorgan. Mg-Salzen besteht, da 
mehr ais genug Losungsm. angewendet wurde, um alles V in Lsg. zu halten. Vff. glauben 
daher, daB dic Annahme berechtigt ist, daB (C6H 5)2 As-OMgBr, das in Bzl. nur wl. ist, 
der Vorlaufer von V ist, das nur nach Zusatz von W. zum Nd. entsteht. Dicselbe Er- 
scheinung wurde bcim a-Naphthyl- u. Biphenyl-MgBr beobachtet, doch wurde im 
letzteren Falle alles Tetraaryloxyd nach der Zers. m it W. aus dem Nd. erhalten. Mit 
Tolyl- u. Anisyl-Mg-Haliden wurde aber kein Nd. gebildet, u. es muB angenommcn 
werden, daB hier dic Verbb. R 2As-OMgX loslicher sind. Verb. IV, welche mogliclier- 
weise durch spontane Zers. vonH I entsteht, konnte unter den Rk.-Prodd. yon C6H5MgBr 
u. As20 3 nicht aufgefunden werden. Diese Verb. wiirde m it CeH6MgBr unter Bldg. 
von V u. Triphenylarsin reagieren oder quantitativ  in Triphenylarsin iibergehen. V re- 
agiert unter geeigneten Bedingungen m it C„H6MgBr unter Bldg. von Triphenylarsin 
m it quantitativer Ausbeute.

V e r s u c h e .  Tetraphenylarsylozyd. Bldg. aus As20 3 u. C0H5MgBr. E. 95,5 bis 
96,5°. Daneben entsteht Triphenylarsin. — Tetra-p-tolylarsyloxyd. Aus p-Tolyl-MgBr 
u. As20 3. F. 108,5—109,5° aus A. Daneben entsteht Tri-p-tolylarsin. — Tetra-p-anisyl- 
arsyloxyd. Aus p-Anisyl-M gJ u. As20 3. F. 127—129°. Daneben entsteht Tri-p-anisyl- 
arsin. — Tetra-a.-naphthylarsyloxyd. Aus a-Naphthyl-MgBr u. A s,03. F. 250—253° 
unter Zers. — Telrdbiphenylarsyloxyd. Aus p-Brombiphenyl-MgBr u. As20 3. F. 150 
bis 152°. — Aus den Tetraarylarsyloxyden wurden m it HC1, 48%ig. HBr die Arsyl- 
chloride u. -bromide erhalten; die Jodide entstanden aus den Chloriden u. N aJ in 
Aceton. — Diphenylarsylchlorid, F. 40—42° aus A. — Diphenylarsylbromid, F. 52—54° 
aus A. — Diphenylarsyljodid, F. 42—43° aus A. — Di-p-lolylarsylchlorid, F. 44— 45° 
aus A. Di-p-tolylarsyljodid, F. 65—66° aus A. — Di-p-tolylarsyljodid, F. 64—65° aus 
A. — Di-p-anisylarsylchlorid, F. 83—84° aus A. — Di-p-anisylarsylbromid, F. 60—62° 
aus A. — Di-p-anisylarsyljodid, F. 40—42° aus A. — Di-a-naphthylarsylchlorid, F. 167 
bis 168° aus Bzl. — Di-a.-naphthylarsylbromid, F . 172—173° aus Bzl. — Di-tz-naplilhyl- 
arsyljodid, F. 140—141° aus Bzl. — Dibi ph enylarsylch lor id, F. 145—147° aus Bzl. — 
Dibiplienylarsylbromid, F. 147—149° aus Bzl. +  A. — Dibiphenylarsyljodid, F. 140 bis 
141° aus Bzl. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1558—65. Mai. Ann Arbor [Michigan], 
Univ.) K i n d s c h e r .

K. Lucille Mc Cluskey, Mentholstudien. II. Menthylester der 2-Nitro-4-carb- 
oxyphenylarsonsaure und -phenylarsenigen Saure (I. vgl. C. 1927. I. 2198). 2-Nitro-
4-methylphenylarsonsaure, C7H80 6NAs. Darst. aus 3-Nitro-4-loluidinhydrochlorid durch 
Diazotieren u. Behandeln der Diazolsg. m it einer Lsg. von CuS04, Na-Hypophosphit 
u. Na-Arsenit. F. im geschlossenen Rohr 253—255° aus A. — 2-Nilro-4-carboyxphenyl- 
arsonsdure, C7H0O7NAs. Aus vorst. Verb. m it alkal. KM n04. Nadelahnliche Kryś talie 
aus h. W., die 1 Krystallwasscr enthalten, das sio bei 115° verlieren. F. 226—227° 
unter Zers. Na-Salz, 11. in W. Menthylester, C17H240 7NAs. Kann nicht direkt aus der 
Saure m it Thionylchlorid u. Menthol hergestellt werden, da Thionylchlorid die Arson- 
gruppe reduziert. Darst. durch Oxydation des 2-Nitro-4-carboxyphenylarsenigsaure- 
menthylesters m it H20 2 in Aceton. WeiBe Krystalle, Zers.-Punkt 210—211°. Na-Salz 
des Menthyleslers, C17H220 7NAsNa2-4 H20 . WeiB. Verliert bei 110° das Krystallwasser 
u. wird hcllgelb. — 2-Nitro-4-carboxyphenyldichlorarsin, C7H40 4NAsCl2. Durch Red. 
vorst. Arsonsaure in konz. HC1 m it S 02 ( +  K J). Hellgelbcs Prod. aus Chlf., F. 173 
bis 174°. — 2-Nitro-4-carboxyphenyldioxyarsin (2-Niiro-4-carboxyphenylarsenige Saure), 
C-H6OeNAs. Durch Hydrolyse yorst. Dichlorverb. oder durch Red. der Arsonsaure 
m it S 02 in Ggw. yon K J. Hellgelbe Verb., die bei 290° noch unyerandcrt ist. Menthyl
ester, C17H 24Ó6NAs. A us dem Dichlorarsin durch Behandeln m it Thionylchlorid u. 
Menthol. Hellgelbe Krystalle ohne festen F. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1462—65. 
Mai. Chicago [111.], Municipal Tuberculosis Sanit.) K i n d s c h e r .

Henry Gilman und James E. Kirby, Die Bildung von Di-p-tolyl bei der Dar- 
stelhing von Benzylmagnesiumchlorid. Die wahrscheinliche primare Bildung freier Badihale 
bei der Darslellung von G-rignardreagenzier. Im  Verlaufe yon Untcrss. iiber die Rk. 
zwischen Alkyl-p-toluolsulfonaten m it RMgX hatten G i lm a n  u . B e a b e r  (C. 1925.
I. 1705) sehr kleine Mengen eines KW-stoffes vom F. 119—120° in allen solchen Fallen 
erhalten, in  denen Benzyl-MgCl yerwendet worden war. Spater wurde dicselbe Verb. 
wieder in kleinen Mengen aus den Rk.-Prodd. von Nitrobenzol u. Benzyl-MgCl isoliert 
u. bei der Unters. von Umlagerungon einiger Grignardreagenzien, wie Benzyl-MgCl, 
erhalten, wenn Formaldehyd auf dieselben einwirkte. Da der KW-stoff bei so yer
schiedenen Rkk. des Benzyl-MgCl auftrat, erschien es wahrscheinlich, daB er unabhangig
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von dcm Reagens entstand, das m it dem Benzyl-MgCl in Rk. gebracht wurde, u. daB 
er sich wahrend der Darst. des Bcnzyl-MgCl bildetc. Verss. bestatigten dies, denn die 
Vcrb. wurde wiederum in sehr ldeinen Mengen erhalten, wenn Benzyl-MgCl hydrolysiert 
wurde. Es konnte gezeigt werden, daB es sich um Di-p-tolyl liandelt. Die wahrschein- 
lichste Erkliirung fur seine Bldg. ist zurzeit die, daB sich primiir bei der Darst. von 
Grignardreagenzien frcie Radikale bilden. Folgende Mógliehkeiten bestehen: 

C„HtCH2Cl +  Mg — >  C„H5CH2 — +  — MgCl (I)
C„H5CH2 -  +  -  MgCl — iy  CeH 5CHjMgCl (II)

C0H5CH2 — +  C0H5CH2------->  C„HSCH2CH2C6H5 (IH)
CGH5CH2--------y  p-CH3C0H, — (IV)

p-CH3CflH4 — +  P-CH3C„H4 -------->- p-CH3C6H4 — C0H4CH3-p (V).
Dio freien Radikale, die sich nach I bilden, vereinigen sich in groBem Umfange zu II 
(95%). Die Menge des Dibenzyl, das sich nach III bildet, ist 3—5% u. diejenige des 
Di-p-tolyl nach Rk. IV u. V ist ca. 0,2—0,3%. Wiirdc sich das Benzylradikal nicht 
nur zum p-Tolyl-, sondern auch zum o-Tolylradikal umlagern, so wurden Verbb., wie
o- u. p-Methyldiphenylmethan, 2,2'-Dimethyldiphenyl u. 2,4'-Dimethyldiphenyl zu 
erwarten sein. Die Ggw. von einer o-Tolylbindung wurde sich durch Bldg. von Phthal- 
saure bei der Oxydation der sehr kleinen Mengen óliger Prodd. offenbaren. E in Beweis 
dieser Art fur die Ggw. einer o-Tolylverkettung wurde durch den empfindlichen Fluores- 
ceintest erhalten. Dio sehr geringen Mengen an Di-p-tolyl lieBen es erwiinscht erschcinen, 
andere mogliche Erklarungen fiir den Ursprung dieser Verb. bei der Darst. von Benzyl- 
MgCl zu studieren. DaC es sich nicht um die Ggw. von p-Chlortoluol in Benzylehlorid 
handelte, ergaben folgende Verss. Wurde ein Gemisch von Benzylehlorid u. p-Chlor- 
toluol zu geniigend Mg in A. gegeben, so wurde kein p-Tolyl-MgCl u. kein Di-p-tolyl 
gebildet. Die Oxydation des Benzylchlorids der Vff. gab Benzoesaure u. nicht p-Chlor- 
benzoesaure. Hinsichtlich des Verhaltnisses zwisehen der Menge von Dibenzyl u. 
Di-p-tolyl wurden Anderungen bei verschiedenen Hydrolyseyerss. festgestellt. Weiter- 
hin fanden die Vff. bei 2 Verss., die groBe Mengen Kuppelungsprodd. geben sollten, 
daB die gewohnten kleinen iMengen an Di-p-tolyl zusammen m it sehr groBen Mengen 
Dibenzyl gebildet wurden.

2 C„H5CH2MgCl +  2 CuCl„ — y  C6H5CH,CH2C0H5 +  Cu2Cl2 +  2 MgCl,
2 C„H5CH2MgCl +  C0H5N =  NC,HS — y  C0H5CH2CH2C0H5 +  C0H5N—NC.H,

CIMg MgCl
(Journ. Amer. ehem. Soc. 51. 1571—76. Mai. Ames [Iowa], State Coli.) K i n d s c h e r .

Henry Gilman, E. A. Zoellner und J. B. Dickey, Die Ausbeuten an Grignard
reagenzien. Wechselnde Eigenschafleji der n-Alkylbromide. (Vgl. C. 1928. I I . 2009.) 
Vff. bestimmten die Ausbeuten oinigor Grignardreagenzien unter optimalen Bedingungen 
mittels der Sauretitrationsmethode nach GlLMAN, W lLKINSON, FlSH EL u . MEYERS 
(C. 1923. I II . 735). Die Ausbeuten an Grignardreagenzien waren m it: Ałhylbromid 
93,1%, n-Propylbromid 91,7%, Isopropylbromid 84,0%, n-Butylbromid 94,0%, Iso- 
bulylbromid 87,2%> selc. Butylbromid tert. Butylbromid 25,1%, n-Amylbromid
88,6%, Isoamylbromid 88,0%, sek.Amylbromid 66,8%, tert. Amylbromid 23,7%, n-Hexyl- 
bromid 92,0%, n-Heplylbromid 88,8%, n-Ocłylbromid 88,4%, n-Butylchlorid 91,2%, 
n-Butyljodid 85,6%, Benzylehlorid 93,1%, Brombenzol 94,7%, o-Bromtóluol 92,7%, 
m-Bromloluol 88,0%, p-Bromtóluol 86,9%, a.-Bromnaphlhalin 94,8% u. fl-Bromnaphthalin 
83,8%. Ein Blick auf die Ausbeuten an n-Alkyl-MgBr vom Propyl- bis zum Heptyl 
zeigt einen offensichtlichen Wechsel. Die ganzzahligen Halide geben hóhere Ausbeuten, 
ais die vorherstehenden Halide m it ungerader Zahl an C-Atomen. Hingegen geben 
die ungeradzahligen Jodide hohere Ausbeuten ais dio vorhergehenden m it gerader 
Anzahl C-Atomen, wie friiher festgestellt wurde (bis auf Propyljodid). In  einer ge- 
gobenen Reihe sinken die Ausbeuten in der Reihenfolge: n, sek., tert. Bei einer ge- 
gebenen R-Gruppe, z. B. ?i-Butyl, ergeben sich die geringsten Ausbeuten m it Jodid 
u. die hdehsten m it Bromid. Die Chloride reagieren ganz langsam u. wenn geniigend 
Zeit angewendet wird, kónnen die Chloride hohere Ausbeuten ais dio entsprechenden 
Bromido geben. Das Chlor im Benzylehlorid u. das Brom im Allylbromid sind deutlich 
aktiyer ais das Cl im n-Butylchlorid u. doch geben alle 3 Ausbeuten von iiber 90%. 
Verschiedene Halidtypon miissen zur Erzielung optimaler Ausbeuten der entsprcchen- 
den Grignardreagenzien versebieden behandelt werden. Dies ergibt sich deutlich beim 
Benzylehlorid u. Allylbromid, von denen jedes ein sehr reaktives Halogen enthalt. 
So kann z. B. Benzylehlorid auf einmal zum Mg in A. gesetzt werden u. gibt doch eine
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sehr gute Ausbeute, wahrend AUylbromid, wenn es auf einmal zum Mg zugefiigt wird, 
nur sehr wenig AlIyl-MgBr liefert u. das meiste AUylbromid in Diallyl iibergeht. Unter 
besonderen Bedingungen konnen aber mehr ais 90% Allyl-MgBr erhalten werden. Die 
Ausbeute an a-Naphthyl-MgBr, die friiher angegeben wurde, ist unrichtig, was ver- 
mutlieh durch die geringereLoslichkeit des Grigaardreagens yerursacht wurde. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 51. 1576—83. Mai. Ames [Iowa], State Coli.) K in d s c h e b .

Henry Gilman, E. A. Zoellner und J. B. Dickey, Der Einflufi des schnellen 
Zusatzes von Halid auf die Ausbeuten einiger Grignardreagenzien. (Vgl. vorst. Ref.) 
Vff. bcstimmten die Ausbeuten an Grignardreagenzien, wenn alles Halid auf einmal 
zugefiigt wird. Es wurde gefunden m it: Athylbromid 86,6%, n-Propylbromid 82,5%, 
Isopropylbromid 70,5%, n-Butylbromid 79,2%, Isobutylbromid 76,7%, set. Butyl- 
bromid 61,6%, tert. Butylbromid 17,8%, n-Amylbromid 73,2%, Isoamylbromid 70,2%, 
sek. Amylbromid 49,2%, tert. Amylbromid 19,1%. n-Ilexylbromid 77,2%, n-Heptyl- 
bromid 72,9%, n-Octylbromid 73,3%, n-Butylchlorid 90,6%, n-Butyljodid 67,8%, 
Benzylchlorid 92,9%, Bronibenzol 89,8%, o-Bromtoluol 88,3%. m-Bromtoluol 81,3%, 
p-Bromloluol 83,3%, u-Bromnaphthalin 91,7%, fl-Bromnaphthalin 81,3%. In  jedem 
Fallo tr i t t  also ein Absinken gegeniiber den optimalen Bedingungen ein, wenn das Halid 
schnell zugesetzt wird, die GroBc des Abfalls ist aber sehr yerschieden. Im  allgemeinen 
zeigen die Alkylhalide ein starkeres Absinken der Ausbeute ais die Arylhalide, u. bei 
den Alkylhaliden wiederum die Jodide ein starkeres ais die Bromide, u. die Bromide 
ein gróBeres ais die Chloride. Ebenso zeigen bei einem gcgebenen R  die Isomeren m it 
verzweigter K ette ein starkeres Absinken ais das n  m it gerader Kette. Es ergibt sieh 
also auch hier wieder, daB fur die verschiedenen Typen von RMgX spezielle Methoden 
angewendet werden miissen, um optimale Ausbeuten zu erhalten. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 51. 1583—87. Mai. Ames [Iowa], State Coli.) K i n d s c h e b .

Frank C. Whitmore und E. N. Thurman, Die Reaktion organischer Quecksilber- 
verbindungen mit organisclien Halogeniden. II. (I. vgl. C. 1923. I II . 1072.) Da aromat. 
Hg-Verbb. nur wenig fliiehtig sind, gegen Hitzc groBere Bestiindigkeit zeigen u. bei 
der Rk. m it organ. Haliden Prodd. geben, die leichter identifiziert werden konnen, 
benutzten die Vff. Hg-Di-p-tolyl u. nur in einem Falle Di-n-butyl-Hg. Da es aber nach 
C a lv e r y  (C. 1926. I. 3398) schien, daB Diphenyl-Hg reaktionsfahiger ist, ais Di-p- 
tolyl-Hg, so wurden einige Rkk. m it Hg-Diphenyl wiederholt. Es ergab sich, daB es 
nur wenig reaktiver ais Ditolyl-Hg ist. Letztere Verb. zeigte sich ais auBerordentlich 
wenig reaktionsfahig in ca. der Halfte der Falle. Wenn Rkk. stattfanden, so unter- 
schieden sich die Eigg. der Hg-Verb. von denen anderer Basen boi den Rkk. m it organ. 
Haliden nur im Grade. Schon aus der L iteratur ergibt sich, daB solche Typen von Basen, 
wie NaOH, Na-Amid, -Methylat, -Hydrid u. -Methyl, namlich Aquo-, Ammono-,
Alkoholo-, Hydro- u. Hydrocarbobasen, haufig die Rk. geben: RX  +  M B----y  RB +
MX (I) (R =  organ. Radikal, X  =  Halogen, M =  Metali u. B =  „bas. Radikal“ , 
wie Oxy, Amino usw.). Eine viel allgemeinere Rk. aller Typen von Basen ist die Ent- 
fernung yon Halogenwasserstoff: R2CHCHR2 +  MB — y  R 2C =  CR, +  MX +  HB (II) 
(R =  H oder organ. Radikale). E in Spezialfall ist folgende R k .: 2 R 2CHX +  2 MB — y  
R2C =  CR2 +  2 MX +  2 HB (III). Manchmal yereinigen sieh ahnlicho Radikale 
folgendermaBen: 2 R X  +  2 MR' — y  R — R +  R ' — R ' +  2 MX (IV) oder: R2CH- 
CH2X +  MCH2CHR2 — y  R2CHCH3 +  R 2C =  CH2 +  MX (V). E in anderer Typus 
von Rkk. der Hydrocarbobasen, aber nicht der Aquo-, Ammono- u. Alkoholobasen, 
ist die Entfernung zweier Halogene von benachbartcn C-Atomen: R 2CXCXR2 +
M R ---->- R.,C =  CR2 +  RX  +  MX (VI). In  seltenen Fiillen nimmt das Metali die
Stelle des Halogens e in : RX  +  M B----y  JIR  +  BX. Gewolmlich ist BX sehr reaktions
fahig u. reagiert m it einem anderen MB, so daB die Rk. folgendermaBen erseheint: 
RX +  2 M B — >-RM +  B — B +  MX(VII). Die organ. Hg-Verbb., die m it ver- 
schiedenen Haliden gepriift -wurden, geben die Rkk. I, II, III u. VI. Die iiberraschende 
Tatsache war die sehr geringe Rk.-Fiihigkeit der Hg-Vcrbb. m it Haliden. In  den 
meisten Fallen muBten die Lsgg. auf 110° ca. 300 Stdn. crhitzt werden, um die Rkk. 
zustande zu bringen. Selbst unter solchen drast. Bedingungen blieb mehr ais die 
Halfte der Halide unverandert. Die Halide wurden m it einem UberschuB an Hg- 
Verb. in trockenem Toluol ca. 300 Stdn. oder bis Rk. ein trat am RiiekfluBkiihler ge- 
kocht. In  einigen Fallen wurde CC14 oder Cldf. ais Losungsm. yerwendet. Von den 
untersuchten 32 organ. Haliden gaben 18 keine merkliche Rk. Dies waren: sek. Butyl- 
jodid, Laurylbromid, Cyclohezylbromid, Allyljodid, a-Bromcampher, Dibromessigsaure- 
athylester, oL-BromisobuUersaurem£thylester, Benzoylchlorid, Athylidenchlorid, Atliylen-
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dibromid, Tetrachlordthan, Hexachlordthan, f}-Bromaihylphenyldther, y-Brom-n-propyl- 
phenylather, Benzyljodid, Bejizalchlorid, Benzotrichlorid u. Trinilrophenyljodid (Pikryl- 
jodid). 6 Halide reagierten m it Ditolyl-Hg unter Bldg. yon Tolyl-Hg-lialidcn u. tcerigen 
Prodd., aus denen keine anderen Verbb. isoliert werden konnten, namlich Bromnitro- 
meihan (yollstandige Rk. in 200 Stdn. in CC14), Acetyljodid (kraftige Rk. bei Zimmer
temp.), Dibenzoylbrommethan, w-Bromacetophenon, Phenyljodacetylen u. Jodaceionitril. 
Triphenylchlormethan u. a-Bromisobullersduremethylester (in Toluol) gaben unbestimmte 
Ergebnisse. Bromnialonsduredthylestcr reagiert m it Hg-Ditolyl nach Kochen in Toluol 
(336 Stdn.) nur teilweise. Es wurde eine betrachtliche Menge p-Tolyl-HgBr gebildet 
neben Malonsduredthylester, p-Tolylbromid u. einer kleinen Menge eincs undefinierten 
Esters yom ICp.8 205—210°. 5 Halide gabcn dcfinierte Rkk. Diphenylbrommethan 
reagiert m it Di-p-tolyl-Hg beim Kochen in Toluollsg. wahrend 200 Stdn. unter Bldg. 
von 80% Diphenyl-p-tolyhnethan (F. 71°). Dasselbc Prod. wurde m it reinem m-Xylol 
ais Lósungsm. erhalten. Wurde Hg-Diphenyl an Stelle der j)-Tolylverb. yerwendet, 
so entstanden 90% Triphenylmeihan (F. 92°). Wurde Di-n-butyl-Hg m it Diphenyl- 
brommethan gekocht, so waren die Prodd. nach 340 Stdn. n-Butyl-HgBr, Hg, eine 
Spur HgBr, etwas Tctraphenyldthan u. 35% Diphenyl-n-butyhnethan. Das Hg riihrte 
yon der therm. Zers. des Hg-Dibutyls u. das Tetraphenylathan von der Wrkg. des Hg 
auf das urspriingliche Bromid lier, wie durch Verss. festgestellt wurde. Die Rk. des 
Diphenylbrommethans m it organ. Hg-Verbb. yerliiuft folgendermaBen:

(C0H6)2CHBr +  R 2Hg — >- R(CpH5)?CH +  RHgBr. 
tert. Butylbromid reagiert fast quantitativ  m it Di-p-tolyl-Hg in CC14 naeli Kochen 

(340 Stdn.). Die Prodd. sind p-Tolyl-HgBr, Toluol u. Isobutylen. Hg-Diphenyl gab 
iihnliche Resultate, scheint aber etwas schneller ais die Tolylverb. zu rcagieren. tert. 
Amyljodid gab m it Hg-Ditolyl u. Hg-Diphenyl analoge Ergebnisse. Wurde ein Uber- 
schuB an Jodid yerwendet, so waren die Prodd. beim Di-p-tolyl-Hg: IJgJ«, Toluol u. 
Trimethyldthylen. Die Rk. yerlauft also folgendermaBen:

R2CXCH2R +  R /H g  — >- R2C =  CHR +  R 'H gX  +  R 'H .
Bei der Rk. von Ditolyl-Hg u. l-Brom-l,l,2-tricarbdthoxydthan (Darst. aus Clilor- 

essigsdureulhylester u. Na-Malonester u. Bromieren des Prod., K p.15 175—177°) ent- 
stand l,l,2-Tricarbdthoxydthylen (Kp.12 157—159°). Diphenylenbro-mmethan (9-Brom- 
fhioren) reagiert m it Hg-Di-p-tolyl u. -Diphenyl in 300 Stdn. in Toluol unter Bldg. yon 
Aryl-HgBr u. Bisdiphenylenilthj^len:

2 p = ( ^ ) C H B r  +  2R,Hg X c = c / ^ u = ^

\ _______ /  \ _____ /  \ _______/

Wurde 9-Bromfluoren allein in Toluol gekocht, so blieb es unyerandert. Stilben- 
dibromid reagiert m it Hg-Ditolyl nach Kochen in Toluol (340 Stdn.) unter Bldg. von 
p-Tolyl-HgBr, p-Tolylbromid u. Slilben:

C6H5CHBrCHBrC6H5 +  2 R 2Hg — > C6H5CH =  CHC0HS +  2 RB r +  2 RHgBr. 
Wurde Hg-Bis-2,4,G-trinitrophemjl mit Pikryljodid in Aceton gekocht (19 Stdn.), 

so blieben die Ausgangsmaterialien unyerandert. 2,4,6-Trinitrophenyl-HgCl gab beim 
Kochen m it Jodlsg. (2 Stdn.) Pikryljodid, NaHgJ, N aJ  u. NaCI. Hexanitrodiphenyl 
wurde nicht gebildet. Unter ahnlichen Bedingungen lieferte Hg-Bis-2,4,6-trinitro- 
phenyl m it Jod  in A. (8 Stdn.) ebenfalls Pikryljodid (F. 162—163°) u. H gJ2. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 51. 1491—1503. Mai. Eyanston [111.], Univ.) K in d s c h e r .

Frederic Stanley Kipping und Arthur George Murray, Organosilichmverbin- 
dungen. X X X V III. Die Bildung von Tri- und Tetraphenylsilican und komplezer syn- 
thetischer Produkte aus Octaphenylcyclosilicotetran. (XXXVII. vgl. C. 1928. II. 755.) 
Reines Octaphenylcyclosilicotetran liefert bei AussehluB von Luft erhitzt ein farbloses 
óliges Destillat, welches nach einiger Zeit Krystalle von Tetraphenylsilican abschcidet. 
Von diesen befreit ist das Prod. cin farbloses Ol, welches mit Piperidin u. Alkali nahezu 
quantitativ in Triphenylsilicol ubcrgefiihrt wird. Der Wasserstoffwert der Verb. spricht 
fur Triphenylsilican, Si(C6H5)3H. L a d e n b u r g  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 
2278) hat ein Deriy. dieser Zus., erhaltlich aus Triphenylsilicylbromid u. Zinkathyl 
mit wenig Bzl. bei 120°, beschrieben. Seinen Eigg. nach kann die Verb. nach Ansicht 
der Vff. nicht ais Triphenylsilican angesprochen werden, wahrsclieinlich hat unreines 
Tetraphenylsilican yorgelegen. Der Riickstand der oben erwahnten Dest. zeigt an- 
nahernd ein Verhaltnis 2 S i :3 C 0H5 u. Molekulargewichte bis zu 4000. Offensichtlich
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gehen bei dor Dest. auBer der Spaltung der Si-Si-Bindung unter Bldg. von Si(C6H6)4 
u. Si(C„H5)3— noch weitere Rkk. vor sich, vielleicht eine Umlagerung von —Si(C0H5)2-

^ C 0H4\
Si(C„H5)2-Komplexen in —Si-----------Si— unter Freiwerden yon Wasserstoff, der mit

C0H4
den Si(CBH5)3-Gruppen Triphenylsilican bildet. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 9 . 
360—67. Marz. Nottingham, Univ. Coli.) T a u b e .

Jean Savard, Uber die vltravioletten Absorplionsspeklren der o-, ?»-, p-Kresole. 
Dio Aktivicrungsenergie nimmt ab von der o- zur m-Verb., u. von der m- zur p-Verb.
0- u. m-Kresol besitzen zwei Zustande der Elektronenaktiyierung, p-Kresol nur einen.
Die zwei Schwingungsfrequcnz.cn a u. sind beim n. Zustand (a0, (?0) groBer ais beim 
aktivierten. Die Einfiihrung dorCH3-Gruppe in den Bzl.-Kern ernieclrigt E c um 177 Cal. 
pro Mol.; die der OH-Gruppe erniedrigt um 3229 Cal. Der durch Einfiihrung der 
OH-Gruppe in Toluol bewirkte Effekt entspricht —3353 fiir o-, —4090 fiir m-, 
u. —5983 fur p-Kresol. Beim Bz. u. Toluol wird der Schwingungszustaud durch den 
Elektronenzustand becinfluBt. o-ICresol besitzt die groBte Zahl von Schwingungs- 
zustanden. Berechnet man die Deformierbarkeit der Moll. aus den Freąuenzen beim 
akt. u. n. Zustand, so ergibt sich, daB die Einfiihrung der CH3-Gruppe in das C6H„-Mol. 
dessen Deformierbarkeit in Richtung der groBen Frequenz erheblich yergroBert. Bei 
zwei Substituenten in p-Stcllung ist die Dcformation des Mol. am kleinsten. Zwei 
Tabellen bringen das Zahlenmatcrial fiir Bzl., Toluol, Phenol, o-, w-, p-Kresol. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 188. 782—83. 11/3.) K. W o lf.

William Ogilvy Kermack und James Fergus Smith, Herstellung von o-Nitro- 
acetophcnon. Da die Herst. von o-Nitroacetophenon (I) nach GEVEKOHT ( L ie b ig s  
Ann. 2 21  [1883]. 323) durch Kochen yon o-Nitrobenzoylacetessigsaureathylester mit 
der funffachen Menge yerd. H2S04 (1 :2) nur geringe Ausbeuten lieferte, wurde yersucht, 
durch Anderung der H2S04-Konz. die Ausbeute zu steigern. Um die Bldg. yon o-Nitro- 
benzorjlaceton, die infolge zunachst eintretender Hydrolyse der Estdrgrtippe u. folgender 
Abspaltung vonC02 stattfand, zuriickzudrangen u. zuerst die Acetylgruppe abzuspalten, 
wurdo o-Ńitrobenzoylaeetcssigester in alkoh. Lsg. m it 10°/qig- H 2S04 7 Stdn. lang 
am RuekfluBkiihler erhitzt, dann eine dem Vol. des A. gleiche Menge W. zugefiigt 
u. das Ganzo bis auf die Hiilfto des Vol. abdest. Der Riickstand wurde eine weitero 
Stde. lang gekocht, abgekiililt u. mit A. extrahiert. Die Ausbeute an I betrug 75% 
der theoret. Ebensogute Resultato wurden beim Kochen m it 50%ig. wss.-alkoh. Lsg., 
die 10%ig. H 2S04 enthielt, erzielt. (Journ. chem. Soc., London 1929 . 814—15. April. 
Edinburgh, Royal Coli. of Physicians.) POETSCH.

A. W. K. de Jong, Einwirkung des Sonnenlichtes auf die Zimls&uren und die 
Salze der trans-Zimtsdure. Die Trimorphie der cis-Zimtsdure. Zusammenfassender 
Vortrag uber Polymerisation u. Polymorphie der Zimtsauren. (Chem. Weekbl. 2 6 . 
270—75. 11/5. Wassenaar.) E r l b a c h .

Gust. Komppa, Studien in der Fenchenreihe. I. Gust. Komppa und R. H. Roschier: 
Uber die Ozonisation und Konstilulion der Fenchene. AnschlieBend an die Ozonisation des 
Apobornylens (ygl. C. 1923 . I II . 42) wird die Konst. der Fenchene durch Ozonisation u. 
Oxydation klargestellt. Fenchen ist ein Gcmisch von teils semicycl., teils ringungesatt. 
KW-stoffen. Bekannte Struktur hat das a-Fenclien (I). (D,l-Fcnchen yon WALLACH; 
zur Nomenklatur ygl. C. 1917 . I. 407.) Ais a-Fenchen wird jctzt das D,l-Fenchen 
W a l l a c h s , sein opt. Antipode (L,d-Fenchen) u. das Racemat bczeichnet. Alle Oxy- 
dationsprodd. daraus gehoren der a-Reihe an. — a-Fenchen: Bei der Ozonisation 
des 1-a-Fenchens wird ein Ozonid erhalten, daraus bei der Spaltung zu 50% <x-Fencho- 
camphoron (II), daneben Dimethyl-7,7-bicyclo-[l,2,2]-heptancarbonsdure-2, jetzt ais
1-a-Fenchenylansaure (III) bczeichnet, ein niederes Homologe der Camphancarbonsaure 
von Z e l in s k y  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 35. 4417 [1902]), wie sich auch aus der Ahn- 
lichkeit der physikal. Konstanten ergibt. Daneben wird ein Aldehyd (IY) nicht ganz 
rein erhalten, der bei Oxydation an der Luft in III iibergeht. — jl-Fcnchen (Y) (D,d- 
Fenchen W a l l a c h s , dessen opt. Antipode u. das Racemat; alle Oxydationsprodd. 
daraus gehoren der /3-Reihe an). Die Struktur war nicht sicher bekannt. Es wird 
erhalten durch W.-Abspaltung mit K-Bisulfat aus rac. Fenchylalkohol, neben niedriger 
sd. endocycl. KW-stoffen. Bei der Dest. des KW-stoffgemischs werden 3 Fraktionen 
erhalten: 1. 141—143°, 2. 145—147°, 3. 151—153°. Die lctz.te ist jff-Fenchen. Bei der 
Ozonisation des /S-Fenchens cntsteht ein sirupartiges Ozonid und bei dessen Spaltung 
[i-Fenchocamphoron (VI), dessen Semicarbazon ident. ist mit nach WALLACH aus rac.
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y?-Fenehen mit KMn04 dargestelltem /?-Fcnchoca,mphoron-semiearbazon. Mit KM n04 
wird daraus neben wenig cis-Apocampliersdure (aus etwas a-Fenchenverunreinigung 
stammend) eine der Apocamphersaure isomero Sdure (VII) erhalten, ident m it Apo- 
Jenchocamphersdure von N a m e t k i n  u . CllUCHRIKOWA (C. 1916. I .  885), die durch 
Oxydation des bekannten Camphenilans (VIII) m it H N 03 erhalten war. — Dio obige 
Fraktion 145—147° besteht aus 2KVV-stoffen: y-Fenchen (IX) u. <5- oder Isofenchen 
(von N a m e t k i n  „Fenchylen“, von Q v i s t  „Isofenehylen“ genannt) (XII). IX gibt 
bei der Ozonisation u. Spaltung cincn Keloaldehyd (X) (Disemicarbazon), der m it 
KM n04 erst in dio entsprechendc Ketosdure, dann in eine der Apofeneliocamphersaure 
isomero (vermutlick stereoisomere) Sdure (XI) iibergcht. — XII gibt bei Ozonisation u. 
Spaltung einen Dialdehyd (XIII), der m it KM n04 in  d,l-cis-Fenchocamphersdure (XIV) 
ubergelit. — Dio KW-stofffraktion 141—143° ist ein Gemiseh von XII u. Cyclofenchen 
(XV) (=  p-Pinolen von A s c i ia n  [L ie b ig s  Ann. 387. 24 [1912]]). Ersteres wird 
durch KM n04 in XIV ubęrfuhrt; letzteres bildet ein Hydrochlorid, das m it /3-Pinolen- 
hydrochlorid ident. ist, gibt nach B e r t r a m - W a lb a u m  Isojenchylalkohol, der- mit 
KMnO. ebenfalls in XIV
CH,

■CHj-
CH,

CH —  
CtI3-Ć-CH3 

-ÓH—  
-CH—  

CII3-C-CH3

ubergeht.
-CII2 CII,-------- CII

CH3-Ó-CH
CH,------CII-

-CH, (CH3),C

1
=CH,

•CH,------CH-
<CH3),.C ------

I IV
CH-CHO

-CH-COOH (CH3),

VII I ? Hj
CH,— CH.COOH

V III

€ I I 3)3C-

X

-C H -
ÓH,

-CHO

CII.— CH—CO • CII,

(CH3)sC------- CH-COOH

X I I “ t
CH,— CH-COOH CHS— C--------CH

6 h 3
(CH3),C

X III

-CH- 
ĆH, 

CH,— Ć—CHO

CHO (CH3),C-

XIV

-CH-COOH
ÓH,

CH, -CH—  
CH ,.C -C H,

-CH,

CH, -COOH CH-
XV

c -c h 3
c h 3

V e r s u c h e .
CH3 -C II- '

a -Fenchen (I). Aus Fenchylchlorid nach Wali,ACH dargestellt. 
Stark linksdrehend. — l-a.-Fenchenozmid C10H16O3. Aus I m it Ozon in PAc.-Lsg. 
FarblosesOl, explodiert bei Erhitzen; wl. in Ligroin, sonstll.—d-a-Fenchocamphorou (II). 
Aus I  m it Ozon in Eg. u. darauffolgendem Erwarmen u. Fraktioniercn im Vakuum 
K p.jj 80—100°, Kp. 198—200°. — Semicarbazon, F. 220—221°. — l-tx.-Fenchenylan- 
sdure C10H 16O2 (III). Aus dcm Destillationsriiekstand von II durch NaHC03 
aus A.-Lsg. ausgezogen. Nadeln aus h. W., F. 71,5—72°. LI. in organ. Losungsmm., 
h. W., wl. in k. W. Cu- u. Pfc-Salz, wl. in W., Zn-Salz, wl in li. W., 1. in k. 
W. Fe- u. /l^-Salz 1. in h. W. Ca- u. JJ/p-Salze 11. — Ajiilid. Nadeln aus A. 
F. 149— 150°. — Aldehyd (IV). Aus der A.-Lsg., unl. in NaHC03. Gelbes Ol. K p.10 120 
bis 133°. — ji-Fenclien C10H 10 (V). Durch Erhitzen von 1 Teil Fenchylalkohol u.
3 Tcilen K- oder Na-Bisulfat auf 180—190° unter C02-Durchleiten, Auffangen des 
Fenchens in sehr verd. NaOH. Bei Fraktionieren werden 3 Fraktionen erhalten:
I. Kp. 141—143°, D.174 0,847G, MU. 43,53; II. Kp. 145—147°, D.174 0,8547, i\IR. 43,71;
III . Kp. 151—153°, D.l74 0,8598, MR. 43,89. — d,l-fi-Ftnćhenozonid C10HI6O3. Aus 
Fraktion I I I  durch Ozon in  PAc.-Lsg. Dickes Ol, explodiert nicht boi Erhitzen. — 
d,l-f}-Fenchocamphoron (VI). Aus V m it Ozon in Eg. u. darauffolgendem Erwarmen u. 
Fraktionieren im Vakuum, K p .^  45— 110°. Nach Reinigen Kp. 185—195°. Ol von 
typ. Geruch. — Semicarbazon. Prismen aus CH3OH. F. 193—195°. •— Semicarbazon 
von >7, durch KM n04 aus d,l-/3-Fenchen erhalten, F. 195—196°. — d,l-Apofencho-

X I. 2. 20
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camphersaurc, YH. Aus AT durch Oxydation m it KM n04 in alkal. Lsg. bei 60°. Durch- 
Bicarbonat von etwas Apocamphersaureanhydrid, F. 175°, getrennt. Prismen oder- 
Tafeln aus A., F. 144—145°; wl. in Bzl., PAe., k. W., sonst 11. Cu-, Ag-, Pb-Salze wL. 
Zn-Salz h. wl. Ca- u. Mg-Sa\z U. — y-Fenchen (IX). KW-stofffraktion 145—147°. — 
Ketoaldeliyd C10H 10O2 (X). Durch Ozonisation von IX in Eg. (neben wenig Al). Gelb- 
lichcs Ol. Kp. 118—120°. D.2°4 1,0215, MR. 45,94. — Disemicarbazon von X. Kornige 
Krystalle aus A. F. 219. — Ketosaure C10H 10O3. Entsteht bei der Ozonisation von.- 
y-Fenchen, ncben X oder aus X durch KM n04, wird von diesem durchNaHC03 getrennt. 
Gelbliches Ol; D.2°4 1,0924, MR. 47,68, wl. in k. W., 1. in h. W. Ag-, Pb-, Cu-, Fe-Salz. 
wl.; Zn-, Ca- u. ił/y-Salz 11. — Semicarbazon der Ketosaure. Kugelige Krystalle aus A.
F. 220—221°. — Dicarbonsdure C9H 140 4 (XI). Durch Oxydation obiger Ketosaure 
m it Hypobromit. Prismen aus wss. A. F. 147—148°; wl. in k. W., Bzl., PAe., sonst 11. —  
(5- oder Isofenchen (XII). KW-stofffraktion 141—143°. — Die Ozonisation u. Spaltung' 
fuhrt neben geringer Menge eines Ketons zu Aldehyd u. Saure. Keton C9H 140 , Ol. 
ICp.12 45— 110°. — Semicarbazon. Krystalle aus CH3OH. F. 209. —■ Dicarbonsdure 
C9H140 4. Durch alkal. KM n04-Lsg. aus dem Keton. — Krystalle aus W. F. 117—118°. —  
d,l-cis-Fenchocamphersaure CinH160 4 (XIV). Durch alkal. KM n04-Lsg. aus der Roh- 
saure der Ozonisation von XII. Krystalle, F. 173—174°. — Cyclofenchen C10H ]0 (XV).. 
Nicht angegriffener Ruckstand der Ozonisation der KW-stofffraktionen 141—143° u.. 
145—147°, Kp.;52 142—143°. D.16'64 0,8624, MR. 42,73. — Hydrocldorid. Nach A sch an  
dargestellt. F.' 26—28°. — Acetat. C12H20O2. Aus XV mit H2S04-haltigem Eg.. 
K p.10 89—90°, D.2°4 0,9648, MR. 55,30. — Isofcnchylalkohol Ci0H1(iO. Durch Ver- 
seifen des Acetats m it KOH. Paraffinartiger Kórper. Kp.I0 84,5—85°, D.20., 0,9543,. 
MR. 45,62. — Phenylurełhan. Nadeln aus A. F. 94—96°. -— Cyclofenclienbromhydrat. 
C10Hl;Br. Durch gesatt. HBr bei 0°. Ol. F. +  4°, K p.I2 92—93°. ( L ie b ig s  Ann. 
470. 129—56. 14/5. Finnland. Techn. Hochsch.) M ic h ae l.

C. L. Butler und Leonard H. Cretcher, Die Zusammensetzung des Gummi 
arabicums. Vff. hydrolysierten ein authent. Muster von Gummi arabicum, das von 
Acacia Senegal (L.) Willd. stammte, mittels 2%ig. H 2S04, u. isolierten das saure Rk.- 
Prod. Die Analyse des getrockneten u. gereinigten Salzes ergab, daB es sich um eine 
Aldobionsaure, C12H20O12, handelte, die analyt. ident. m it der /-Arabinsaurc von. 
0 ’SuiiLlVAN (Journ. chem. Soc., London 45 [1884]. 41) war, der er dic Formel 
CjjHjjOj, gab, obgleich seine analyt. Zahlen gut m it der Formel C12H20O12 iiberein- 
stimmten. Sie gab einen kraftigen Naphthoresorcintest u. reduzierte FEIIl.ING sche 
Lsg. Beim Kochen m it 12°/0ig. HC1 wird dic richtige Jlengc C02 entwickelt, u. der 
Jodverbrauch bei der Oxydation, sowie der Prozentgeh. an Ca cntsprechen einer Verb.. 
der angegebenen Formel, die eine freie Aldehydgruppe u. eine Carboxylgruppe enthalt. 
Die Identitat der Zuckerkonstituente dieser Aldobionsaure wurde durch Hydrolyse 
m it 5%ig. H2S04 bestimmt. Dieser Zucker hat die Drehung der d-Galaktose u. bildet 
Schleimsaure bei der Oxydation. Die saure Fraktion war zu klein, um eine Identifi- 
zierung zu gestatten. Gleichzeitige Hydrolyse u. Oxydation der Aldobionsaure wird 
durch Kochen m it HBr in Ggw. von Brom bewirkt. Dies fiihrt zur Zuckersaure, wie 
dies durch Isolierung von K-Saccharat gezeigt'werden konnte. Die Aldobionsaure 
ist daher Galaktoglucuronmure. Sie gibt bei der Oxydation nach G o e b e l (C. 1927.-
II. 1144) ais dibas. Saure Glucurongalaktonsaure, die ais Ca-Salz isoliert u. analysiert 
wTirde u. starken Naphthoresorcintest gab, sowie beim Kochen m it 12%ig. HC1 ein 
Mol.-Verhaltnis C02 entwickelte. Sie reduzierte nicht FEHl.INGsche Lsg. Es muB 
somit der „Uronsaurerest“ in der oxydierten Saure in takt sein, u. die Bindung zwisehen 
den beiden Resten in der Aldobionsaure liegt zwisehen der Aldehydgruppe der Glucuron--

saurc u. der Hydroxylgruppe der 
Galaktose. Welche aber der 
Galaktosehydroxylgruppen in 
die Glykosidbindung tr itt ,  ist 
nicht bekannt. Daher ist neben- 
steh. Formel rein hypothet. 
Dio bisher nicht vollstandige 
Unters. der Zuckerfraktion der 
Gummi arabieum-Hydrolyse- 
prodd. ergab die Ggw. von 

d-Galaktose, l-Arabinose u. der Methylpentose, Rhamnose. (Journ. Amer. chem. Soc—
51. 1519—25. Mai. Pittsburgh [Penn.], Univ.) K in d s c h e r .

C H ^ -  
H - C - O H  

H O - Ó - H  
H - Ó _ ^  
H - C - O I I  

CO OH

- 0 ^  CII2OH
^ Ć H  

O i
H - C - O I I
H - Ć —OH

H O -Ó —H
CIIO



1929. II. D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 299

Antoine Willemart, Uber die Absorptionsspelclren der Rubrene. (Vgl. C. 1928.
II . 1327. 1560.) Rubren, Dimethylrubren u. Dibenzorubren haben ganz ahnlichc Ab- 
sorptionsspcktren (Maxima boi 4650, 4950 u. 5300 A), dio sich nur durch dio Intensitat 
des Absorptionsvermogons unterschoiden. Dieser Bcfund bildet eino neue Bestatigung 
fiir dio friiher aufgestellte Theorie des Rk.-Verlaufs bei der Rubrenbldg. — In  einem 
Fali lieB sich ein infolge Bldg. harziger Nebenprodd. nicht isolierbares Rubren spektro- 
photometr. naehweisen. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 988—90. 8/4.) OsTERTAG.

Lśvy, Gegenwartiger Stand der Chemie der Coniferenharzsduren. Vortrag (vgl. 
auch C. 1928. I. 2395). (Buli. Inst. Pin 1929. 122—24. 15/4.) L in d e n b a u m .

G. Rouin, Wie stelien unsere Kenntnisse uber die Ilarzsdurenl Vortrag. (Buli. 
Inst. Pin 1929. 124—37. 15/4.) L in d e n b a u m .

L. Ruzicka, Uber die Konstitulion der Abietinsdure, sowie der Lavo- und Deztro- 
pimarsaure. V o rtrag  n e b s t L ite ra tu rzusam m onstellu iig . (B uli. In s t .  P in  1929. 112 
bis 122. 15/4.) L in d e n b a u m .

J. Dubourg, Die Stickstoffderivate der Abietinsdure. Yortrag, inhaltlich im 
wesentlichen m it der Arbeit C. 1928. I. 341 ubercinstimmend. (Buli. Inst. Pin 1929. 
138— 47. 15/4.) L in d e n b a u m .

Heinrich Wieland und Hellmut Kloss, Uber einige neue Abkommlinge des Tri- 
phenylmethans. Die Darst. von Verbb. der allgemeinen Struktur (CeH5)3C—C C—R 
laBt sich bowirken durch Umsetzung des von JOSITSCH entdeckten Halogenmagnesium- 
acetylens m it Triphenylchlormethan. Beim Einleiten von Acetylen in dio GRIGNARD- 
Lsg. aus Methylbromid u. Mg bei Zimmertemp. u. Versetzen der m it Eis gekiihlten 
Acetylmagnesiumverb. in A. m it rcinśtem Triphenylchlormethan entsteht iiber ein 
intensiv violett gefarbtes Mg-haltiges Primarprod. Hezaphenylbutin gemiiB der 
Gleiehung:

H C=CH  +  2 CH3-M g-B r— >- BrM g-C^C-M gBr +  2 CH4 
BrMg- C=CMgBr +  2 (C0H5)3C-C1 — ->- (C,H5)3C—C=C —C(C„H5)3 (1) +  2 MgClBr 

Dor so erhaltene KW-stoff ist von auBerordentlicher Bestiindigkeit; er schm. boi 260° 
ohne Farbung u. Zers., liiBt sich weder durch erregten H hydrieren noch durch KMn04 
in sd. Aceton oxydieren u. reagicrt weder m it Ozon noch m it Brom. Die Stabilitat 
der Verb. laBt sich nur dadurch erldaren, daB sich in dem Molekuł ein innerer Aus- 
gleich zwischen der dreifachen Bindung u. der Nebenvalenz der benaclibarten Benzol- 
kerne yollzogen hat. Beweisend fiir die angenommene Konst. ist das Ergebnis der 
Nitrierung, denn durcji rauchendc H N 03 kann I an jcdem Benzolkern nitricrt werden. 
BesaBe der ICórper die Struktur II, so wiire der symm. Verlauf der Nitrierung nicht 
verstandlich, auch miiBte sich an den beiden freien H-Atomen Oxydation erreiehen 
lassen. Die erwahnte violette Farbung ist offenbar eine Halochromieerscheinung. 
Auch bei der Bldg. von Triphenylmethylphenylacetylen (Telraphenylpropin) (III) aus 
Phenylacelylenmagnesiumbromid u. Triphenylchlormethan nach der Gleiehung:

C0H5- C C-MgBr +  (C0H5)3C- Cl — >■ C0H5-C C-C(C6H.)3 (HI) +  BlgClBr 
war das Auftreten einer intensiyen griinblauen Farbung zu bcobachten. HI zeigt 
auffallende Analogie m it dem Hexaphenylbutin: KM n04, Cr03 u. Ozon greifen nicht 
an, m it rauchender H N 03 werden 4 N 02Gruppen eingcfiihrt, dagegen gelang bei diesem 
Korper, wenn auch langsam, die katalyt. Hydrierung. Dargestcllt wurden ferner die 
den beschriebencn Prodd. entsprechenden p-Tolylderiw. Diese Korper gleichen den 
vorher beschriebenen; Farberseheinungen treten in dieser Reihe nicht auf. Triphenyl- 
chlordtlian lieB sich infolge der geringen Reaktionsfahigkeit des Chlors nicht m it Acetyl- 
magnesiumvcrbb. umsetzen. Diphenylchlormethan reagiert in der gleichen Weise wio 
Triphenylchlormęthan. Vff. stellten auf diesem Wego das bereits bekannte 1,1,4,4-Tetra- 
phenylbutin, (C6H5)2-CH-C - C-CH(C6H 5)2 (IV) (B r a n d , C. 1921. III. 1195) dar. 
Durch katalyt. Hydrierung geht vorst. Verb. in Tetraphenylbutan iiber. Das Prod. 
der Umsetzung von Phenylacetylenmagnesiumbromid u. Diphenylchlormethan, das
1,1,3-Triphenyipropin, CcHs- C Ó- CH(CcH5)2 (V) wurde ebenfalls zum gesatt. KW-stoff 
hydriert. Lctzterer wurde auch aus dem Phenylathinyldiphenylcarbinol, CeHę-C^C- 
C(0H)(06H5)2 (VI) durch Red. m it H J  u. P dargestellt. Bei dem Vers., V zum Carbinol 
zu oxydieren, entstand infolge Herausnahmo des tertiaren H  das aus 2 Moll. zusammen- 
gefugte symm. Diphcnyldthinyltetraphcnylathan (Vn), das schon von J I o u r e u  (C. 1927-
I. 1822) aus 1,1,3-Triphenylpropinchlorid m it Fe-Pulvcr u. Eg. dargestellt worden 
ist. Leichter laBt sich VI mittels TiCI3 zu VH reduzieren. Das so gewonnenei,.3,.3,^,i,6'- 
Uexaphenylhexadiin steht in naher Beziehung zum Hexaphenylathan, denn 2 Phenyl- 
reste des letzteren sind symm. durch Phenylathinyl ersetzt. M I zeigt in Losungsmm.

20*
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yon geniigend hohem Ivp.(Xylol oder Naphthalin) deutliche Dissoziation in die Radikale 
Diphenylphenylathinylmethyl. Man erhiilt in der sd. Lsg. eine intensiv orangerote 
Eiirbung, dic beim Erkalten langsam zuriickgcht u. durch Erhitzen von neuem hervor- 
gerufen werden kann. Das Radikal ist bcstiindig gegen Sauerstoff; die Geschwindig
keit m it der sieli das frcie Radikal unterhalb der Dissoziationstcmp. wieder dimerisiert, 
ist gering. Es dauert mchrere Minuten, bis sich die kalte roto Lsg. entfarbt hat. Die 
Yalcnzbeanspruchung des Phenylacetylenrestes in der hier untersuehten Kombination 
ist erheblich klciner ais die yon Phenyl.

Bei dem Vcrs., Hexaphcnylbutin aus Tetraphenyldioxybutin (VIII) iiber das 
Dichlorid u. Umsetzung des letzteren m it Phenylmagnesiumbromid zu gcwinnen, 
entstand aus VTIT m it PC15 in guter Ausbcutc cinc schon krystallisiercnde, rote, chlor- 
haltige Verb. CiaH i0Cl (XII). Bei der Oxydation des Prod. entstand Benzophenon u. 
o-Bcnzoylbenzocsdure; daraus ist zu schlieBcn, .daB das Cl-Atom nicht in einen Benzol- 
kern eingetreten ist. Durch yorsichtigc Red. m it H J  laBt sich Cl durch H ersetzen 
u. der so gebildete gelbe KW-stoff ist ident. m it dem yon BRAND (C. 1924. II. 37) 
dargestellten l-Diplienylmethylen-3-phenyluiden (IX). Durch katalyt. Hydricrung 
wurde IX in das bereits von ScHLENK u. BERGMANN (C. 1928. I. 1212) beschriebene 
Tetrahydroprod. X ubergefiihrt, wahrend durch yorsichtige Red. m it H J  u. P  eine 
farblose Dihydroverb. entstand, dic durch katalyt. Red. ebenfalls in X iiberging. Die 
Erklarung fiir die Bldg. der roten Verb. XII findet sich in  der nach AbschluB dieser 
Unterss. yeroffcntlichten Arbcit yon S a l k i n d  (C. 1929. I. 63). Danach lagert sich 
die intermediar entstehendo 1,4-Dichloryerb. des Butins (VIII) in das isomere 2,3- 
Dichlor-l,l,4,4-telraphęnylbutadien, (C6H5)2C=CC1—CC1=C(C6H5)2 (XI) um, das durch 
PC15 unter Abspaltung yon HC1 den RingschluB zum l-JJiphenylniethylcn-2-chlor-3- 
phenylinden (XII) erleidet. — Zum SchluB beschreiben Yff. cinige Verss., die zum 
Ziele hatten, Hezaphenylaceton aus Triphenylmethylnalrium u. Triphcnylacelylchlorid 
gemiiB der Gleichung:

(C6H5)3CNa +  ClCO-C(C6H5)3 (CcH5)3C-CO-C(C0H5)3 (XIII)
zu gcwinnen. Dabei wurde s ta tt der Vcrb. XIII ein anderes Keton, das p-Triplienyl- 
acetyllriphenylmethan (XIV) gewonnen. Es zeigt den P. 183—184°, wahrend das yon 
ScHLENK bei der gleichcn Rk. erhaltene Prod. bei 80—81° schmilzt. Obereinstimmend 
m it den Angaben von S c h l e n k  u . B e r g m a n n  machtcn Vff. die Bcobachtung, daB 
sich in der Lsg. Tiiphenylmethyl yorfindet. Aus der Lsg. cntweicht auch bei guter 
Kuhlung CO, dessen Bldg. durch die groBe Zersetzlichkeit des Triphenylacetyls zu 
erklaren ist. Ein Teil des Triphenylessigsaurechlorids nimmt dem bereits gebildeten 
Ketyl sein Na fort unter Bldg. von NaCl, freicm Keton u. Triphenylacetyl. Auf 1 Mol. 
CO miissen 2 Moll. Triphenylmethyl auftreten. Beim Erhitzen von XIV m it alkoh. 
Kali entstelien Triplienylmetlian u. p-Triphmylme.thcmcarbonsaure, (C„H5)2CH• CgH., ■ 
COOH. Durch Red. nach CLEMMENSEN liefert XIV das [Diphenylmethyl]-4-[ji,fi,ji-lri- 
phenylathyl]-benzol (XV), das bei 177° schm. u. nicht ident. ist m it dem yon ScHLENK 
(LlEBIGs Ann. 394 [1912]. 183) beschriebenen l,l,l,3,3,3-Hcxaphcniylpropan vom 
E. 216°. Die Annahme, daB XIV doch mit Hcxaphenylaceton ident. sei, u. erst durch 
Einw. des Alkalis, bzw. der Saure (CLEMMENSEN-Red.) eine Umwandlung s ta tt- 
gefunden haben konnte, halten Vff. fiir nicht wahrscheinlich.

/  Tr n = n —/  C H < ę ° | |5
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■ V c r s u c l i e .  Hexaphmylbutin, C.10H30 (I), Nadeln aus Bzl., 11. in Pyridin u. 
Clilf.; wl. in Eg., Aceton u. A., kaum 1. in Me u. A., unl. in konz. H 2S04. Hexanilro- 
deriv., C40H 24O12N6, gelbgriine Nadeln aus Essigester, F. iiber 300°. — Telraphenyl- 
propin, C27H 20 (Ul), Prismcn aus Essigester, F. 139°, gut 1. in A., Aceton u. Bzl.; schwerer
1. in A., Eg u. PAe. Tetranilroderiv., C27H 160 8N4, liellgelbe Nadeln aus Eg., F. 182° 
(Zers.). — 1,1,1,3-Tetraplicnylpropan, C27H24 aus III durch katalyt. Hydricrung m it 
Platinoxyd in Eg., Prismen aus A., F. 126°. — p-Trilolylphenylpropin, C30H20, Kry- 
stalle aus A., F. 141°; 11. in A., Aceton, Cldf. u. Bzl.; wl. in A., Eg. u. PAe.," unl. in 
konz. H 2S 04. — l,l,l-Tri-p-tolyl-3-cyclohexylpropan, C3„H,6, Rhomben aus A., 
F. 126°. — Tclraphenylbntin, C28H 22 (IV), Nadeln aus A., F. 114°. — Tctraphenylbulan, 
C28H 20, Nadeln aus A., F. 121°. — 1,1,3-Triphenylpropin, C21H 10 (V), Prismen aus 
PAe., F. 79°; 11. in den meisten Lósungsmm., unl. in konz. H2Ś04. — 1,1,3-Triphenyl- 
propan, C21H 20, Prismen aus Sie., F. 46°. — Phenyldthinyldiphenylcarbiyiol (VI) wurde 
mittels Pd in A. zu l,l,3-Triphenylpropylall;ohol-[l) vom F. 88° hydriert, m it H J  u. P  
liefert derselbe cbenfalls 1,1,3-Triplienylpropan. Hydricrung des 1,1,3-Triphenyl- 
propins m it Platinoxyd fuhrt zum l-Cyclohexyl-3,3-diphenylpropdn, C21H20; farblośes 
Prod., das unter 1 mm bei 160—170° Badtemp. konstant iibergeht. "— Symm. Di- 
phenylathinyltetraphenylałhan, C.12H30 (VII), Krystallc aus Essigester +  wenig A., 
F . 174— 175° (Mo u r e u , 1. c., gibt 179° an); 11. in Chlf., Bzl., Aceton; wl. in A., A., 
Eg. u. Lg.; konz. H2S04 lost langsam m it gelber Farbo. — l-Diphenylmclhylcn-2-chlor-
3-phcnylinden, C28H,,C1 (XII), ticfrote Krystalle aus Lg., Eg. oder A., F. 158°. LI. 
in A., Aceton, Bzl., Chlf. u. Pyridin; wl. in A., Eg., PAe. u. konz. H 2S 04. — Diplienyl- 
methylenphenylinden, C2SH 20 (IX), intensiv gelbe Nadeln aus Eg.,' F. 205—206°. —
l-[Diphenylmelhyl]-3-phenyldihydroinden, 0 2SH24 (X), Krystalle aus A., F. 133° 
(S c h l e n k  u. B e r g m a n n , 1. c., geben den F. zu 137°, Sa l k in d , 1. c., zu 134—135° 
an). — l-Diphcnylmcthylen-3-phcnyldihydroindcn, C28H22, Nadeln aus A., F. 115°. — 
p-Triphenylacelyltriphenylmethan, C39H30O (XIV), Prismen aus Toluol-A., F. 183 bis 
184°; unl. in konz. H2S 04. Beim Kochen von vorst. Verb. m it alkoh. KOII erfolgt 
Spaltung in Triplienylmethan (Krystalle aus wenig A., F. 92°) u. p-Triphcnylmethan- 
carbonsaure (Krystalle aus h. Lg., F. 164°). Red. von XIV m it amalgamiertem Zink 
u. konz. HC1 auf dem Wasserbad liefert den zugehorigen KW-stoff C39H32 (XV), Nadeln 
aus Lg., F. 177°. Das Ketyl aus dem Keton C30H30O bildet dunkelrote Krystalle. — 
Pentaphenylaceton, C33H 20O, aus Triphenylmethylnatrium u. Diphenylacetylchlorid in 
absol. A. unter Stickstoff, Krystalle aus Essigester, F . 180°. (LlEBIGs Ann. 470. 
201—23. 29/5. Miinchen, Bayr. Akad. d. Wiss.) HlLLGER.

W. R. Orndorff und Mary L. Willard, Oiyhydrochinonsulfonphthalein, 2',4',5'-Tri- 
oxybenzoylbenzol-o-sulfonsaure (die Zwiscliensaure) und einige ihrer Derirałe. Die Rk. 
zwischen Oxyhydrochinon u. o-Sulfobenzoesdurcanhydrid verlauft analog der von 
Phenolen m it Phthalsaureanhydrid:

O O

Die Analyse des Prod. zeigt, daB es eine Pyronringstruktur besitzt, u. dic Tatsachc, 
daB seine alkal. Lsg. stark fluoresciert, zeigt, da(3 es sich um 2,7-Dioxysv.lfonfluoresce.in 
(I) handelt. Glcicb anderen Sulfonphthaleinen ist es tautomer u. liefert farbige D eriw . 
der chinoiden Form u. farblose D eriw . der lactoidcn Form. Da das Sulfonphthalein 
selbst stark gcfarbt ist, wurde ihm die chinoide Formel zugewiesen, u. wahrscheinlich 
stellt es ein inneres Carbonium- oder Oxoniumsalz dar. Das krystalline Prod. enthalt 
V* Mol. W. per Mol. der Verb. u. ist wahrscheinlich eine feste Lsg. des chinoiden, 
inneren Oxonium- oder Carboniumsalzes u. des chinoiden Hydrats. Die Bldg. von I 
erfolgt iiber eine Zwischenstufe. Bei Einw von 1 Mol. des o-Sulfonbenzoesaureanhydrids 
auf 1 Mol. Oxyhydrochinon wird eine tautomere Verb., 2',4',5'-Trioxybenzoylbenzol- 
o-sulfonsaure, die Zwischensiiure, erhalten. Die 2. Stufe ist die Kondensation dieser 
Saure II m it einem 2. Mol. Oxyhydrochinon unter A ustritt von W. DaB die Zwischen- 
saure eine tautomere y-Ketonsaure ist, wurde durch Darst. von D eriw . der Keton
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u. Lactonform gepriift. I bildet gefarbto Athcr, denen die chinoide Struktur zu- 
gosohrieben wird. Dibromoxyhydroehinonsulfonphthalein wurde ais gefarbtes Deriv. 
gewonncn, das aueh tautomer ist. Da diese Dibromverb. u. ihr Ammoniumsalz ge- 
farbt sind, wurden sie ais chinoide Formcn aufgefaBt, wahrend ihre Tetraacetate, 
die farblos sind, ais D eriw . m it lactoider Struktur formuliert wurden. Konz. H„S04 
entfernt 1 Mol. W. aus I u. es entsteht eine yiolett gefarbto Verb. m it griinem Glanz, 
der der Name Sulfonviolein gegebon wurde. I kann mit Zn-Staub in  Ameisensaure 
zu Oxyhydrochinonsulfonphthalin red. werden, dessen Tetraacetat u. Ag-Salz lier- 
cestellt wurden.

OH

r
OH C O -O
\ , o h  r/ v V s o ,

''O H

V e r  s u c h e. Oxyhydrochinon wurde durch Oxydation yon p-Benzochinon 
m it Na-Bichromat in H 2S04, Umwandlung des Prod. in das Triacetat u. Hydrolyse 
desselben in Ggw. yon HCl gewonnen. — 2',4',5'-Trioxybenzoylbenzol-2-sulfonsdure, 
C13H10O7S' 2 H ,0 . Aus Oxyhydrochinon u. o-Sulfobenzoesaureanhydrid. Farblose 
Krystalle. Liefert beim Schmelzen m it KOH (210°) 2,4,5-Trioxybenzoesdure (F. 210°) 
u. beim Erhitzen auf 140° Oxychinonsulfonphthalein u. o-Sulfobenzoesaureanliydrid. 
N H ^Salz. Aus dem NH4-Salz der o-Sulfobcnzoesaure u. Oxyhydrochinon (190 bis 
195°). Ba-Salz. Aus der Zwisehensaurc u. BaC03. Zn-Salz. Darst. analog vorst. 
Salz. Farblos, krystallisiert m it 5 Mol. W. Tetra-Na-Salz. Aus der Zwischensauro 
u. 0,1-n. NaOH. Tetraacetat. Aus der Saure u. Acetanhydrid. Farblose Krystalle. — 
Oxyhydrochi?wnsułfonphthalein, C19H120 8S' x/2 H20 . Aus Oxyhydrochinontriacetat u. 
o-Sulfobenzoesaurcanhydrid (140°) m it 80% Ausbeute oder aus o-Sulfobenzoestiure- 
chlorid u. Oxyhydroehinon (120°) m it 40% Ausbeute oder aus o-Sulfobenzoesaure- 
anhydrid u. Oxyhydrochinon (138°) m it 30% Ausbeute. Griine Krystalle, die beim 
Pulyern ein rótlieh oranges Pulyer geben. Wl. in W. zu einer roten Lsg. m it gruner 
Fluorescenz. L. in konz. H 2S04 m it gelber Farbę, ohne Fluorescenz. N H ^Salz. Das 
Sulfonphthalein absorbiert 4 Moll. NH3. Es resultiert ein blauliehbraunes Pulver, 
dessen Lsg. fuchsinrot gefarbt ist. Beim Stehen im Vakuumexsikkator bildet das 
Tetra-NH4-Salz ein rotes bestandiges Mono-NH4-Salz. Ba-Salz. Rote Krystalle. 
Zn-Salz. Orangerote Krystalla. K-Salz. Rotliche Krj^talle. Tetraacetat. Braunlich- 
gelbe Nadeln, die nach dem Kjystallisicren aus Acetanhydrid farblos werden. Tetra- 
benzoat. Farblose Krystalle. Trimethyldther, C22H 13OaS. Rotliche Krystalle (Na- 
Salz: rot). Dimethylather, C13H I00 6S(0CH3)2. Anilinsalz. Rote Nadeln. Schmelzen 
nicht bis 300°.— Dibromoxyhydrochinonsulfonphthalein, C19H 10OaBr„S-1/2 H20 . Aus
I u. Br2 in A. Griine Krystalle. Absorbiert 5,5 Moll. NH3. Beim Stehen iiber H2S 04 
entsteht aus dem NH3-Additionsprod. ein bestandiges Tri-NHt-Salz. Tetraacetat. — 
Sulfonviolein, C13H 10O7S. Aus I u. konz. H 2S04 (120°). Farblose Krystalle. — Oxy- 
hydrochinonsulfonphthalin, C19H140 8S. Durch Red. yon I m it Zn-Staub u. Ameisen
saure. Farblose Krystalle. Tetraacetat, C27H220 12S. Durch Red. der entsprechenden 
Phthaleinyerb. Liefert ein Ag-Salz. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1466—74. Mai. 
Ithaca [N. Y.], Univ.) K in d s c h e r .

Antoine Willemart, Ober die Isomerisierung einiger Acetylencarbinole zu Athylen- 
ketonen. Einige neue Acetylencarbinole vom Typus I  wurden entweder durch Erhitzen
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m it A. u. H2SOj oder durcli tjberfuhrung in dio Chloride II u. Erhitzen dieser m it A. 
zu Athylenkelonen vom Typus III isomerisiert. Derartige Isomerisierungen m it nur
I  ^ź/>C(OH)• Ci C• E '"  I I  ^ ',>C C 1-C :C -R '" I I I  ^ ,',>C :C H -C O -R '"
aromat. Radikalen vgl. M e y e r  u . S c h u s t e r  (C. 19 2 2 . I. 1142), M o u r e u  u. Mit- 

•arbeiter (C. 1923 . I II . 1611. 19 2 5 . I. 491), B a d o c h e  (C. 1928 . I. 2396). Dio Rk. ist 
offenbar eino allgemeine u. hangt nicht yon der Natur der Radikale ab, wio dio folgenden 
Verss. zcigen. — Biphenylhcplinylcarbinol (R ' u. R "  =  C„H5, R " ' =  Cr,Hn ), hellgelb, 
Kp.j 179—180°. Lieferto Diphenylcaproyldłhylen, hellgelb, Kp-j 173°, E. 7—8°. Das 
'Chlorid konnto m it PC15 nicht erhalten werden. — Diplienyl-[p-tolyldthinyl)-carbinol, 
Krystalle, F. 68—69°. Lieferte nach beiden Yerff. Diphenyl-p-toluylathylen, gelbe 
Krystalle, F. 74—75°. — PJienyl-a.-naphthyl-[phenyldlhinyl]-carbinol, Krystalle, F. 137 
his 138°. Lieferte nicht direkt, sondern iiber das Chlorid Plienyl-cj.-naphthylbenzoyl- 
atliylen, gelbe Krystalle, F. 107—108°. — Di-a-naphthyl-[phcnyldt]iinyl\-carbinol, 
Krystalle, F. 70—71°. Lieferte nach beiden Verff. Di-a.-naplUhylbenzoyldl)iylen, golbe 
Krystalle, F. 170—171°. — Diphenyl-[(}-nap]Uhyldthinyl]-carbinol, Krystalle, F. 99 
bis 100°. Lieferte nach beiden Verff. Diphenyl-ji-naplalwylathylen, gelbe Krystalle, 
F. 168—169°. (Compt. rend. Acad. Sciences 188 . 1172—74. 29/4.) L in d e n b a u m .

Guido E. Hilbert und Treat B. Johnson, E in Beitrag zur kcimiotenden Wirkung 
■der Diarylsulfidphenole. Vff. weisen auf den hohen Phenolkoeffizienten der Verb. I 
u. den EinfluB auf die keimtótende Wrkg. hin, wenn dio strukturelle Stellung der 
phenol. Hydroxylgruppe im Diphenylsulfid geandert. wird. Der Grad der keim- 
tótenden Wrkg. von I, II u. III laBt sich folgendermaBen einordnen: p >  m >  o. 
Von diesen 3 isomeren Phenolcn sind die p- u. o-Verb. bekannt. Vff. wiederholten 
d ie  Arbeiten yon HlNSBERG (Ber. Dtsch. chem. Ges. 36  [1903]. 107), erhielten das 
reine I  durch Entallcylierung seines Methylathers u. stcllten seine Konst. sicher. 
Beim Erhitzen von I oder des Methylathers m it HBr in  Eg. unter Druck entstand 
p-Bromplienol u. Diphenyldisulfid. 1 wurde auBerdem durch die Rk. von Phenyl- 
sulfochlorid m it p-Bromanisyl-Mg u. Entmethylieren des gebildeten p-Methoxy- 
diphenylsulfids synthet. hergestellt. Weiterhin machten die Vff. bei der Darst. der 
3 Phenolo von der Rk. nach Z ie g l e r  (Ber. Dtsch. chcm. Ges. 23  [1890]. 2469) 
Gebrauch, nach der Thiophonole m it Diazoniumsalzen unter Bldg. von Diazothio- 
athern reagieren, die bei 70° aromat. Sulfide u. N2 geben:

C0HsSNa +  C0H5N 2C1 =  CeH5SC6H5 +  NaCl +  N2.
Mit diazotierten Aminophenolen yerliefen die Verss. erfolglos. Wurde aber Thio- 
phenol mit diazotiertem Anisidin behandelt, so entateht das Methoxydiphenylsulfid 
m it guter Ausbeute. Fiir die Rk. naeh ZlEGLER sind 2 Dinge ausschlaggebend:
1. daB die Rk. zwischen Diazoniumsalz u. Thiophenol bei einer Temp. stattfindet, 
hei weleher erstere Verb. bestandig ist, u. so dio Bldg. eines Phenols verhindert wird;
2. daB das Diazoniumsalz in W. 1. ist. Is t das Diazoniumsalz boi 70° unbestandig,
so wird dio Rk. bei niedrigerer Temp. in Ggw. von Cu-Pulver durchgefiihrt. Vff. 
beobachtcten, daB ein Diazothioather unter Bldg. eines Sulfids u. N2, sowie auch
unter Bldg. eines Diphenyldisulfids u. N2 zerfallen kann.

C6H5N2SC0H6 — )- N2 +  C0H6SC0H5 ‘ CeH5N2SC6H5 — >- N2 +  C6H 6S2C6H5.
Der Mechanismus der 2. Rk. ist noch nicht aufgeklart.

V e r s u c h e .  Benzolsulfin- 
sdure. Darst. durch Einleiten 
von SO» in ein Gemisch yon 
Bzl. u. A1C13. — p-Mcthoxydi- 
plienylsulfid, C13H12OS. Darst. 
aus vorst. Yerb. u. Phenol un
ter Verwendung von Dimethyl- 
sulfat ais Methylierungsmittel. 
K p.13 194—195°. Daneben ent- 

s tc h t Melhylphenylsulfon, C7H80 2S, Blattchen aus A., F. 88°, u. o-Methoxy- 
•diphenylsulfid. — p-Oxydiphenylsulfid, C12H10OS. Aus yorst. Verb. m it HBr 
in Eg. unter Druck oder m it Essigsaureanhydrid u. 48%ig. wss. HBr. F. 50 bis 
51°; Kp.3 164—165°. p-Nitrobenzoał, C19H j304NS. Gelbe Prismen, F. 74—75°. 
— p-Methoxydiphenylsidfon, C13H 120 3S. Darst. aus dem Sulfid durch Oxydation 
m it H20 2. Farblose Nadeln aus A., F . 90—91°. Daneben entsteht p-Mcthoxy- 
diphenylsulfoxyd. — p-Oxydiplie.nylsv.ljon, C12H 10O3S. Aus der p-Methoxyverb. m it

OH

0

1 s  i i  s

O

OH
O o H

III s
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48%ig. wss. HBr u. Essigsaureanhydrid. Farblosc Nadeln aus A., F. 136—137°. —  
o-Melhoxydiphenylsulfid, C13H12OS. Darst. aus Na-Thiophenolat u. diazotiertem
o-Anisidin. Farbloses Ol, Kp.3 150—152°. — o-Oxydiphenylsulfid, C12H 10OS. Aus 
vorst. Verb. Farbloses Ol, Ivp.3 140°. p-Nitrobenzoat, C19H j30jNS. Gelbgriine P ris
men aus A., F. 72—73°. — m-Methoxydiphenylsulfid, C13H 12OS. Aus diazotiertem 
m-Anisidin u. Na-Thioplienolat. Farbloses Ol, Kp.., 156°. — m-Oxydiphc7iylsulfid, 
CI2H10OS. Darst. aus vorst. Verb. Farbloses Ol, Kp.3 159—161°. p-Nitrobenzoat, 
C19H130 4NS. Gelbe Blattehen. F. 103°. — p-Netlioxy-p'-mcthyldiphenylsvlfid,
CuHj.jOS. Aus diazotiertem p-Anisidin u. Na-Thiohresólat. Kp.4 181—182°, farblose 
Blattehen aus A., F. 45—46°. — p-Oxy-p'-methyldiphenylsulfid, Ć,3H i2OS (IV). Aus 
vorst. Verb. Gelbes Ol, Kp.3 178—180°, farblosc Blattehen aus PAe., F. 67—68°. — 
Die keimtótende Wrkg. der Sulfidphenole wurde m it B. typhosum gepriift u. der 
Phenolkoeffizient bestimmt. Der Phenolkoeffizient von III u. IV wurde m it Lsgg. 
in 20%ig. A. ermittelt. Verss. m it I  ergaben, daB dessen Phenolkoeffizient in 20%ig. 
A. nur schwach abfiel. Der Phenolkoeffizient von p-Oxydiphenylsulfon war ldeiner 
ais 10, derjenige von IV wurde nach der Methodo von TlLLEY u. ScilAFFER zu ca. 300 
berechnet. Die minimale todliche Dosis wurde an jungen Kaninehen bestimmt. Sie 
ist 1,5 g pro Pfund f t ir l ;  dieses Phenol ist daher nicht toxisch. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 51. 1526—36. Mai. New' Haven [Connect.], Univ.) KlNDSCHER.

A. Ostrogovich und Elena Tknasescu, Spektroskopisclie Untersuchung des 
N-Aminmaphthalimids und einiger seiner mono- und disubstiluicrlcn Deriiate. Die 
Absiclit des Vfs., die Absorptionsspektren der isomeren Aminonaphthalimide zu ver- 
glciehen, scheitcrte daran, daB weder das 3-Amino-, noeh das 4-Aminonaphthalimid 
bisher bekannt ist u. auch vom Vf. bisher nicht dargestellt werden konnte. Dagegen 
wird das vom Vf. gewonnene N-Aminonuphthalimid. (I) (C. 19 1 2 . I. 813) spektroskop, 
untersucht. Ahnlich lagen die Verhaltnisse in der Phthalsaurereilie, da hier zwar das
3-Amino- u. 4-Aminophthalimid bekannt sind, uber das N-Aminophthalimid jedoch 
noeh Unklarheit herrseht. Zwar behauptet v. R o t h e n b u r g  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 
27  [1894]. 691), aus gewóhnlichem Phthalimid durch Erhitzen mit Hydrazinhydrat 
N-Aminoisophthalimid (II) erhalten zu haben, doch ist die Struktur absolut unhaltbar, 
ebenso wic die Isoimidstruktur, die V. R o t h e n b u r g  dem gewohnlichen Phthalimid, 
das er ais Ausgangssubstanz benutzt, zuschreibt. Schon 4 Jahre friiher hatte A u g e r .

• NH, | I I  || >0 | I I I | |  )N -N H j | IV

W o

(Ann. Chim. [6] 22  [1890]. 305) das wahre Isophthalimid erhalten. Deshalb u. auf 
Grund von Untcrss. von HOOGEWERFF u. VAN D o rp  (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 10 
[1891]. 4; 14  [1895]. 252) muBte der RoTHENBURGschen Verb. die symm. Form zu- 
geschrieben werden. MlHAlLESCU u . FLORESCU (C. 19 2 4 . II. 1590) schrieben der 
RoTHENBURGschen Verb. aufs neue die Isophthalimidform zu, um dic n. Form (111) 
einer von ihnen erhaltenen Verb. (aus Phthalsaurcanhydrid u. Hydrazinacctat in 
Essigsaure) geben zu konnen. SchlieBlich stellte RADULESCU (C. 1925 . II. 2159) fest, 
daB die von MlHAlLESCU erhaltene Verb. das von H . F o e r s t f .r u n g  (Journ. prakt. 
Chem. [2] 51  [1895]. 371) durch Einw. von Hydrazinhydrat auf Phthalsaurcanhydrid 
dargestellte Phthalhydrazid (IV) ist. Das N-Aminophthalimid scheint also nicht zu 
cxistieren. Wenn aber v. ROTHENBURG trotzdem das N-Aminophthalimid in Handen 
gehabt liat, wofiir seine von ihm beschriebenen u. analysierten Kondcnsationsprodd. 
mit Benzaldehyd u. Aceton, die das Phthalhydrazid von FOERSTERLING nicht gibt, 
sprechen lcónnten, so muB es schwer sein, die exaktcn Rk.-Bedingungen zu finden, 
unter denen es e n ts te h t, anstatt des stabileren Hydrazids. A hnlich  liegen die Ver- 
haltnisse beim Naplithalimid, nur daB hier das Naphthalhydrazid die schwerer zu er- 
haltende Verb. ist. Das Naphthalhydrazid wurde von R is i (vgl. A. B is t r z y c k i  u. 
R lS I, C. 1926 . I. 1406) nur zweimal erhalten ais farblose Nadeln, F. 254—255°. Spater 
war es ihm unmoglich, die Verb. noeh einmal herzustellen, er erhielt stets nur das 
N-Aminonaphthalimid in gelben Nadeln, F. 262°. — Vf. stellt neue D eriw . des N-Amino- 
naphthalimids durch Kondensation von Naphthalsiiureanhydrid m it dem entsprechenden 
Hydrazin dar: N-Methylphenylaminonaphthalimid, C10H i4O2N2. Aus absol. A. diinne 
gelbe Nadeln, F . 214—215°. — N-Athylphenylaminonaphthalimid, C,0H I6O2N2. Aus. 
75%ig. A. glanzende gelbe Krystallflitter, F . 151—152°. — N-Propylplienyfamino-
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naphthalimid, C21H j80 2N2. Aus Methanol orangegelbe Prismcn, F. 154—155°. — 
N-Hexylphenylamiiwnaphłhalimid, C24H240 2N2. Aus Methanol citronengelbe Prismen, 
F. 108—109°. — N-Cetylphenylaminonaphthalimid, C34H440 2N2. Aus 50%ig. A. Krystall- 
flitter, F. 97—98°. — N-o-Tolylaminonaphthalimid, C19H,4"02N2. Aus Bzl. sehr 'diinne 
hcllgelbo Nadeln, F. 248—249°. — N-m-Tolylaminonaplithalimid, C19H 140 2N2. Aus A. 
lange, glanzende goldgelbc Nadeln, F. 209—210°. — N-p-Tolylaminonaphtlialimid, 
C19H1.,02N2. A us A . +  Bzl. gelbe Nadeln, F. 207—208°. — N-u-Napthylaminonaphthal- 
imid, C22H j40 2N2. A us h. Nitrobenzol griinlichgelbe, perlmutterglanzende Plattehen, 
F. 277—-”278“ Zers. — N  -fi-Naphthylaminonaphthalimid, C22H j40 2N2, feine orangegelbe 
Nadeln, aus h. Nitrobenzol griinlichgelbe, perlmutterglanzende Plattehen, F. 268°. — 
N-o-Nitrop>henylaminonaplitlialimid, C1SHUÓ4N3. Griinlichgelbe, perlmutterglanzende 
Plattehen, F. 281—282°. — N-p-Nitrophenylaminonaphthalimid, ClsH n 0 4N3. Aus Eg. 
sehr dunne, orangegelbe Nadeln, die wie Daunen aussolien. F. oberhalb 300°. — Asymm. 
Propylphenylhydrazin-Ihjdrochlorid, C„H14N2-HC1, nach der Methode von MlCHAELIS 
( L ie b ig s  Ann. 252 [1889]. 270) fiir Athylphenylhydrazin. Weifles, krystallin. Pulver, 
F. 130—131°. — Asymm. Hexylphenylhydrazin-Hydrochlorid, C12H20N2-HC1, nach der- 
sclben Methode wie die vorige Verb. Aus PAe. Krystalle, F. 77—78°. Celyljodid, 
nach P i e r r e  u. P u c h o t  (L ie b ig s  Ann. 163 [1872]. 270) aus Cetylalkohol u. Jod +  P. 
Aus A. weiBe, fettglanzende Blattclien, F. 25°. — Asymm. Gelylphenylhydrazin- 
Hydrochlorid, C22H40N2-HC1, aus Cetyljodid u. Phenylhydrazin +  HC1, Ideine weiCe 
Krystalle, die sich an der Luft schnell oxydieren. F . 62°. — Das N-Aminonaphlhalimid 
u. seine D eriw . werden spektroskop, untersucht. Alle Verbb. haben ein kontinuier- 
liehes Spektrum m it einer einzigen, verhaltnismaBig scharfen Linie im  sichtbaren Teil 
u. der anderen im ultrayioletten Teil des Spektrums. Die Konzz. waren 1/10-n., 1/50-n., 
Vioo-n - u- 1ko<fn -> dio Rohrlangen 20 u. 10 cm. Aus den Tabellen u. K urren  im Original 
ergibt sich, daB dio Einfiilirung der Phenylgruppo in das N-Aminonaphtlialimid bei 
geringeren Konzz. ais 1/ua-n. einen leicht bathochromen Effekt ausiibt, bei gróBeren 
Konzz. jedoch  einon lc ich t hypsochrom en . B ei weiterer Einfiilirung der M ethyl-, A thy l-, 
Propyl-, Hexyl- u. Cetylgruppo zeigt sich das bisher noch nicht beobachtete Phanomen, 
daB die Extinktion nicht den Mol.-Geww. proportional ist, wie HanTZSCH u . G l o v e r  
(Ber. Dtsch. cliom. Ges. 39 [1906]. 4165) es fanden, sondern es wird ein leicht steigender 
bathochromer Effekt bis zum Athyl fiir Konzz. kleiner ais 1/so-n., u. bis zum Propyl 
fiir groBcre Konzz. beobachtet. Beim Hexyl jedoch wird der Effekt etwas weniger 
bathochrom, um dann beim Cetyl in einen merklieh hypsochromen iiberzugehen. — 
Beim Vergleich der Tolylderiw. ergibt sich, daB dio Einfiilirung eines Methyls in die 
Phenylgruppe eine Verkleinerung des bathochromen Effekts bewirkt, u. zwar ist m- 
noch weniger bathochrom ais p-; dio o-Yerb. konnte wegen ihrer Schwerloslichkeit 
nicht untersucht werden. Sowohl a-, wie /3-Naphthyl zeigen einen starkeren batho
chromen Effekt ais Phenyl. Bis zu Konzz. von 1/&o -n. Yerhalten sich a- u. /?- gleich, bei 
gróBeren Konzz. wirkt /J-Naphthyl etwas mehr bathochrom ais a-Naphthyl. Von den 
Nitroverbb. absorbiert die p-Verb. nicht nur weniger ais die o-Verb., sondern auch 
ais das N-Phenylaminonaphthalimid u. zwar bei fast allen  Konzz. (Bulet. Soc. Stiinte 
Cluj 4. 368—98. Marz. Cluj, Univ.) F i e d i . e r .

Harold S. Hill und G. J. C. Potter, Die Wirkung des metallischen Natriums auf 
bromierle cydische Acetale. (Vgl. C. 1928. I I . 2640.) Vff. synthetisierten aus Acrolein 
bzw. Crotonaldehyd u. Athylenglykol (1-Brompropyliden- u. ji-Brombułylidenglykol. 
Erstere Verb. reagiert m it metali. Na  in  trockenem A. An Stelle eines Vinylderiv.» 
wic im Falle des a-Bromhomologen, entstand aber ein Gemiseh von Di-l,6-hexyliden- 
glykol, Oxyuthyl-fS-methylvinyldther u. Propylidenglykol neben geringen Mengen un- 
definierter Prodd. Propylidenglykol ist wahrscheinlich ein sek. Prod., das durch 
partielle Umlagerung des Vinylderiv. walirend der Dcst. cntsteht. Dic Rkk. s in d : 

^-O —CH, " CIIS—Ov ^ 0 - C H 2
2CHjBrCIIjĆH i 4 - 2N a ->- | >CHCH2CII),CH2CH5CH I + 2 N a B r

"^-O—CH2 CH2—0 /  ^ -0 —CH2
-O—CH,

CHjBrCH2CH | - f  Na — ->- NaBr +  
" ''O —CH.

CH,—CIJj—CHOCHjCHjONa — >•

CH3CH~CHOCH2CH2ONa(H)
_^-0—CH}

CHjCH—CHOCHaCH„OH —>- CH3CH2CH |
^ O - C I R
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Dio letzte Umwandlung tritfc in  Ggw. von Spurcn 50°/„ig. H 2S 04 sehr schnell ein. 
/?-Brombutylidenglykol reagiert m it N a  in analoger W eise. Diese Ergebnisse zeigen 
im Zusammenhang m it friiheren Resultaten, daC die Stellung des Halogens in bro- 
mierten cyel. Acetalen einen deutlichen EinfluB auf den Verlauf ihrer Rkk. m it metali. 
N a ausubt. Sitzt das Brom am a-C-Atom, so wird fast aussehlieClieh ein Vinylderiv. 
gebildet. E in Bromatom am /?-C-Atom hingegen verursaeht kompliziertere Ver- 
anderungen, denn neben der letzteren Rk. findet auch eine WURTZsche Syntheso 
sta tt. Ein Bromatom am y-O-Atom wiirde yo rau ssich tlich  die Neigung zur Verkettung 
yon 2 Moll. noch weiter ansteigen lassen.

V e r  s u c h e. f}-Brompropylidenglykol, C5H90 2Br. Aus Athylenglykol u. Acrolein 
(-)- HBr). K p.10 72—73°. — p-Brcnnbutylidenglykol, CGHn 0 2Br. Aus Crotonaldehyd
u. Athylenglykol ( +  HBr). Kp.,„ 76—78°. Zers. sich beim langen Stehen unter 
Bldg. von HBr. — Propylidenglykol, C5H 10O,. Aus /5-Brompropylidenglykol u. Na 
in  A. K p .,00 106—107°. — Oxydthył-p-mcthylvinijldther, C5H ,0O2. Bldg. neben yorst. 
Verb. K p.10 60—61°. — Di-l,6-hexylidenglykólj CI0H 18O4. Bldg. neben den beiden 
vorst. Verbb. Farbloses Ol, Kp.ln 139—140°, welches beim Stehen im Eis krystal- 
lisiert. Gibt beim Erhitzen m it 5%ig. Phosphorsiiure Hexyldialdeliyd, der in einen Cyclo- 
pentenaldehyd iibergeht (Semicarbazon: F. 209°, korr.). — Butylidenglykol, C„Hj20 2 
Aus /i-Brombutylidenglykol u. Na. Kp.700 132—133°. — Oxydthyl-()-dthylvinylather, 
C0H 12O2. Bldg. neben vorst. Verb. Erleidet in Ggw. von Spuren 50°/oig. H 2SO., 
Cyclisierung unter Bldg. von Butylidenglykol.— Dimethyldi-l,6-hexylidenglylcol ( ?). 
Bldg. neben den beiden yorst. Verbb. K p.15 150—170°. Ein scharfer Kp. konnte 
nicht erhalten werden. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1509—14. Mai. Montreal 
[Quebec], Canada.) KlNDSCHER.

Franz Hernler, Die drei isomeren Tolyl-l-dimethyl-3,5-triazole-l,2,4 und einige 
ihrer Salze. Die BRUNNERsche Triazolsynthese (vgl. C. 1927. I. 2311) aus sekundaren 
Saureamiden u. Semicarbazid-, Phenyl- u. Naphthylhydrazinsalzen wird auf sub- 
stituierte Phenylhydrazine angewendet. Dio Synthese gelingt, wenn die Substituenten 
nicht zu stark sauer sind. Die Rk. von Diacetamid m it den 3 isomeren Tolylhydrazincn 
fuhrt zu o-Tolyl-l-dimethyl-3,5-triazol'-l,2,4 (I), m-Tolyl-l-dimetliyl-3,5-lriazol-l,2,4 (II)
u. p-Tolyl-l-diinelhyl-3,5-triazol-l,2,4 (III). Alle 3 Triazole geben HgCl2-Doppelverbb., 
Pikrale, Platinchlorid- u. Goldchloriddoppeherbb.

V e r s u c h e .  o-Tolyl-l-dimethyl-3,5-triazol-l,2,4 Cn H 13N3 (I). W ird nach 
B r u n n e r  (1. c.) dargestellt, nur wird dem aus der Fehlinglsg. ausgeschiedenem Cu20  
ohno Losen in NH3 das Triazol durch A. entzogen. Schwach gelbe Nadeln aus PAe. 
F . 25°, K p.u  141—143°. LI. in A., Bzl., wl. in W., PAe. — Hydr och lor id Cu H ]4Nr,Cl 
aus I. — Pikrat C17H16N60 7. Gelbe Krystalle, F. 192—193°, 1. in A., unl. in A. — Plalin- 
chloriddoppeherb. (Cn H 14N3Cl)2-PlCl.,. Gelbe Nadeln. F. 158—162°. — HgCl.rDop- 
peherb. C14H 13N3^HgCl2. WeiĆ, amorph, 1. in A., unl. in A. F. 136—137°. — m-Tolyl-1- 
dimethyl-3,5-triazol-l,2,4 Cn H 13N3 (II). Darst. wie I. Hellgelbes Ol. K p.u  147—149°,

. 11. in A., Bzl., wl. in A., W..— Hydrochlorid Cn H 14NCl. WeiBe Krystalle. F. 206—207°,
11. in W., wl. in A., unl. in A. — Pikrat. C17H 16N„07. Gelbe Krystalle. F. 138— 139°. — 
Plałinchloriddoppelterb. (Cn H14N3Cl)2PtCl4. Krystalle. F. wasserfrei 220—223°,
1. in A., unl. in A. — HgCl2-Doppelverbb. Aus wss. Lsg. CUH 13N3-HgCU. WeiB, amorph. 
F. 181°, 1. in A., unl. in A. u. W. — Aus HCl-Lsg. C11H1.1N3Cl-HgCl,". Nadęto, F. un- 
scharf 190°, volliges Schmelzen 215—220°. — p-Tolyl-l-dimethyl-3,5-triazol-l,2,4, 
Cn H13N3 (III). Darst. wie I. Krystalle aus PAe. F. 47—49°, Kp.n  151—153°. — 
Hydrochlorid CUH 14N3C1. WeiBe Ejrystalle F. 233—235°. — Pikrat, C17H 16N60 7. 
Gelbe Nadeln. F. 128—129°. — Platinchloriddoppelverb. (Cn H14N3Cl)2PtCl4. Krystalle,
F. 223—235°. — HgCU-Doppeherbb. Aus wss. Lsg. (C11H13N3)4-3HgCl2. WeiB, 
amorph. F. 144—147°. — Aus HCl-Lsg. C11H]3N3HgCl2'. WeiBe Nadeln aus A. u. A.
F . 150—152°. (Monatsh. Chem. 51. 267—76. April. Innsbruck, Univ.) MlCHAEL.

Corliss R. Kinney, Die Struktur der Furazanoxyde. II. (I. ygl. C. 1927- I. 2202.) 
Furazanoxyde oder Furozane werden yon Ozon angegriffen u. die ozonisierte Verb. 
zers. sich mit W. u. Alkalien unter Bldg. von Sauren. Dieses Verh. wurde folgender-
maBe-  —• ■

C6HsC , =
i  ! O
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M e i s e n h e i s i e r ,  L a n g e  u . L a m p a r t e s  (C. 1925. II. 1435) gelang es, 2 Verbb. zu 
isolieren, die sic fiir isomere Furazanoxyde hielten.

Co lr5Q-j r,CC0H4OCH3 CoHsCjj----- |jCCaH4OCH3
11 n I L J n o  111 o n i J n

o 0
Diese beiden Isomeren wurden durch Oxydation der 2 <mp7tt-Dioxime des p-Meth- 
oxybenzils erhalten. Vf. kondensierte Benzaldehyd u. Anisaldehyd zu p-Methozy- 
benzoin u. oxydierte dieses zu p-Meihoxybenzil. W ird letztere Vcrb. m it 1 Aquivalent 
Hydroxylamin erliitzt, so ist das /Jr Monoxim das ausschlieBliche Prod., infolge des 
Unterschieds in der Rk.-Fiihigkeit der Carbonylgruppen. Dies yerhindert die direkto 
Synthese des a-Dioxims u. des fl- oder niedriger schm.III. Vf. oximierto boide Carbonyl
gruppen des p-Mothoxybenzils gleiehzeitig, u. das erhaltene Prod., das hauptsachlich 
•das /j-Oxim enthielt, wurde zum Gemisch des a- u. /i-Oxyds oxydiert. Durch wieder- 
holte fraktionierte Krystallisation aus Aceton wurden die beiden Oxyde getrennt. 
■Ca. Yio des Prod. bestand aus dem /S-Oxyd.

C0H5C -C C 0II4OCH3 C6H6C— — CC0H4OCH3 C0IISC-CCoH4OCH3
<?> 0  Y  NOH 6  y  &OH NOH

/^-Moncmm y-Dioxim
<0), C6H5C||----- |,CC0H4OCH3 CjHjCi----- r,CC6H4OCH3
t i r  N ^ J nO o, J n0-03 k.NaOH*-

o u
a-O xyd

RUckstand C„H6C------- CC0H,OCH3
+  ‘OTaOH^ CgHjCOOH

HOCC,H4OCH3 A -Monoxim
O

v  C„H5C-------CC8H,OCH3 JO )^  c 0H6Cn----- r.CCoH4OCH3 o,
HON HON -< = "  ON1! ^  I n

<5-Dioxim q
/3-Oxyd

C«H6Ct nCC6H4OCH3 _____  C6H6COH . _ . J . HOCC6H4OCH3
O3. 0 N l ! ^ > N  k. NaOH q  +  B u c k stan d  h Na0H ^

.D ie 2. Methode umsclilicBt dio Synthese des /32-Monoxims aus Phenylanisylketon, 
die aber geringe Ausbeute gibt u. dalicr gegen obiges Verf. keine Yorteilc bietet. 

C0H6CH.MgCl +  CHC4H4OCH3 — >- C6H5CHaCHC6H4OCH3 — >- 
Ó OH

CoH6CH—CHC0H4OCH3 — >- C6HsCH— OHCoH4OCH3 — >-
Br Br

C0H 5CH------------CHC„H4OCH3 — >  C,jH,CH— CHC3H 4OCII3

d>C0CH3 ÓCOCH, OH OH
C6H6C—CHjCol^OCHj — y  c 0h 6c ------- C.C6II4OCH3

Ó Ó HON

— >-

Vf. bestatigte die Richtigkeit der Arbeit von M e i s e n h e i m e r ,  L a n g e  u . L a m p a r t e s  
iiber dio Oxime u. Oxyde der p-Methoxyreihen u. stellte die Richtigkeit der Formeln
II u. IH fest. Das Auftreten der beiden isomeren Furazanoxyde widerspricht aber 
der Struktur I u. fordert unsymm. Formeln, wie H  u. HI. Auf dieser Basis kann der 
Angriff von Ozon auf diese Verbb. nicht m it der Athylenbindung erklart werden. 
Die Iminobindung reagiert in aromat. Furazanen nicht m it Ozon. Diphenylfurazan 
reagiert beim Behandeln m it Ozon langsam u. gibt keine Sauren wie die Furazan- 
oxyde. Ais cinziger Punkt des Mol. fiir den Angriff verblcibt dic NO-Bindung auBer- 
halb des Kerns. Da Carbonylgruppen Ozon addieren, besteht diese Móglichkeit auch
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fur die NO-Bindung (gcfolgt von stufenweiser Zers. des Mol.). Die beiden isomeren 
Oxyde des Phenyl-p-mcthoxyphcnylfurazans reagieren m it Ozon in gleicher Weise 
wie dic Diphenylderiw. Bei der Źcrs. m it k. NaOH ergibt das a-Isomere Anissdure, 
das /Wsomere fienzoesaure. Der Riickstand vom a-Isomeren gibt beim Kochen m it 
NaOH hauptsachlich Benzoesaure, u. vom /J-Isomercn Anissaure. Die Oxydation 
geht von der Scite des oxydicrten Stickstoffs aus u. veranlaCt eine stufenweise Zers. 
des Mol.

V e r  s u c h e. p-Methoxybenzoin. Darst. aus Benzaldehyd u. Anisaldchyd 
(+K C N ). — p-Methoxybenzil, C15H h 0 3. A us vorst. Verb. durch Oxydation m it 
Pyridin-ĆuS04. Gelbe Krystalle aus 80°/„ig. A ., F. 62—63°. y-Dioxim. F. 129— 130° 
aus CS2. — p-Methoxyphenylbenzylcarbinol. Darst. aus p-Metlioxybenzaldeliyd u. 
Benzyl-MgCl. —- p-Methoxystilben. Darst. aus yorst. Verb. ohne Isolierung derselben 
d u rch  V akuum dest. des ro h en  I lk .-P ro d . — p-Melhoxydesoxybenzoin. Aus v o rst. 
Verb. iiber das Dibromid, D iacetat u. das Phenylanisylketon. — p-Mellioxybenzil- 
fj2-monoxim. Aus Phenylanisylketon in A. +  Na-Athylat u. Amylnitrit. F. 169 bis 
170° aus CS2. — Phenyl-p-methoxyphenylfurazanoxyde. Bildung durch Oxydation 
des a- oder /?-Dioxims des p-Methoxybenzils m it Na-Hypoehlorit. Durch frak - 
tionierte Krystallisation aus Aceton wurden die beiden Isomeren getrennt. F. 
des ot-Oxyds 108—109°, des /J-Oxyds 104—105°. Diese Oxyde reagieren m it 
C„H5MgBr; es bilden sich in relativ groBen Mengen Phenol u. Diphenyl. Beim Kochen 
des GRIGNARD-Prod. m it a lkoh . KOH w ird  NH3 cn tw ick e lt neben einer halbfesten 
Saurefraktion, dic nach Benzoesaure riccht. Der Riickstand von der Behandlung 
gibt m it Hydroxylamin ( + alkoh. KOH) geringe Mengen von Oximen vom Typus 
des Benzophenonoxims. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1592—1600. Mai. Salt Lake 
City [Utah], Univ.) KlNDSCHER.

A. Pieroni, Vber die Naphthophenoxanl}ione. Von den Naphthophenoxanthonen 
sind bisher 2 Isomcre bekannt, das (S,p-Naphthoplienoxanthon (I) ,  F. 140u, von G r a e b e  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 19 [1886]. 2612) zuerst dargestellt, u. das /3,a.-Naphthopheno- 
xanthon (H), F. 155°, ebcnfalls von GRAEBE gewonnen. Die Konst. der Verbb. wurde 
von KOSTANECKI (Ber. Dtsch. chem. Ges. 25 [1892]. 1644) aufgeklart. Vf. will das.

OH
i

n i x  y -c c >

< '

dritte theoret. mogliehe Isomere, das cc,fl-Naphthop7ienoxanthon, das nach den fiir die- 
anderen Verbb. angewandten Methoden nicht zuganglich war, darstellen. E r geht aus 
vom a-Benzoyl-/?-naphthol, C1;H 120 2 (III), weiCc Krystalle, F. 141°. Dies Keton gibt,. 
m it AlClj 2 Stdn. auf 150° erhitzt, eine Verb. C]7H 10O2, die scheinbar das gesuchte 
a,()-Nap]ithoplienoxanthon ist (vgl. III—IV). Aus Essigsaurc goldgclbe Nadeln, F. 173°. 
Bei der Rk. kónntc auch das Oxybenzanthron (V) entstanden sein. Vf. entscheidet sich 
vorlaufig noeh nicht fiir eine der beiden Móglichkciten. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], 
Rend. [6] 9. 420—24. 3/3. Florenz, Univ.) F i e d l e r .

Kenneth Charles Roberts und Samuel Smiles, 2Icthoxydeńvate des Thioxanthons. 
Beobachtungen iiber die Salzbldg. von l,4-Dimethoxythioxanthon veranlaBten die 
Darst. weiterer jMcthoxji:hioxantlłone zwecks Unters. ihres Verh. gegen HC1. Alle 
untersuchten Verbb. auBer l-Chlor-4-metlioxy- u. 4-Methoxy-l-methylthioxanthon 1. 
sich in w. konz. HC1; am leichtesten 1. sich die l-M ethoxyderiw. Die beim Abkiihlen 
sich ausseheidenden Hydrochloride sind sehr leicht hydrolysierbar, geben aber bestandige 
Verbb. mit. FeCl3 u. PtCl4. Einw. von HCl-Gas auf die Methoxythioxanthone liefert 
ebenfalls Hydrochloride, die z. T. sehr unbestandig sind. Die Bestandigkeit der Salze
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hiingt weniger von der Zahl ais von der Stellung der CH30-Gruppen ab; die Salze der
l-M ethoxyderiw. sind die bestandigsten. — 2'-Carboxy-4-methoxydiphcnylsulfid, 
C14H120 3S. Aus Thiosalicylsaure, 4-.Jodanisol, K 2C03 u. etwas Cu-Acetat in  sd. Amyl- 
alkohol. Nadeln aus Essigsiiure, F. 232°. — Bei der Darst. von 2-Amino-4-metlioxytoluol 
•durch Red. von 2-Nitro-4-methoxytoluol m it Sn u. HCI entsteht eine geringe Menge 
Chlor-4-metlioxy-o-toluidin, CaH10ONCl (F. 112°), anscheinend ident. m it der von Lim- 
PACH (Ber. Dtsch. chem. Ges. 2 2  [1889]. 791) ais 4-Methoxy-o-toluidin (F. 111°) be- 
schriebenen Verb. — 2-Jod-4-methoxytoluol, C8H9OJ. Aus diazotiertem 4-Methoxy-
o-toluidin u. K J. Schwach gelbe Fl. F. 252—253°. — 2'-Carboxy-5-methoxy-2-mcthyl- 
diphenylsułfid, C15H 140 3S. Aus 2-Jod-4-methoxytoluol, Thiosalicylsaure, K ,C03 u. 
Cu-Acetat in  sd. Amylalkohol. Nadeln aus Essigsaure, F. 176—177°. — 2'-Carboxy-
3.4-dimethoxydiphenylsulfid, C15H140 4S. Aus 4-Jodveratrol u. Thiosalicylsaure. Tafeln 
aus Essigsaure. F. 212—213°. — 2-Melhoxythioxanthon. Aus 2'-Carboxy-4-methoxy- 
diphenylsulfid m it H2S04 bei 15°. Hellgelbe Nadeln aus Chlf., F. 129°. Etwas 1. in 
alkoh. HCI, absorbiert HCl-Gas. Perchlorat C14H i0O2S +  HC104. Orange. — l-Chlor-
4-inctlioxylhioxaiithcm, C14H90 2ClS. Aus Thiosalicylsaure, 4-Chloranisol u. konz. H2S04. 
Gibt kein Perchlorat oder Hydrochlorid. Gibt m it p-Toluidin, K-Acctat u. etwas 
Cu-Acetat l-p-Toluidino-4-methoxythioxantlion, C21H 170 2NS, rote Nadeln aus A.,
F. 133°. — 4-Methoxy-l-methylthioxanthon, C15H i20 2S. Aus 4-Metlioxytoluol, Thio- 
salicylsaurc u. H 2S 04. Schwach gelbe Nadeln aus A., F. 162°. Unl. in w. konz. HCI. 
Gibt kein Perchlorat. — l-Melhoxy-4-metliylthioxanthon, C15H 120 2S. Aus 2'-Carboxy-
3-methoxy-6-mcthyldiphenylsulfid u. H ,S 04 in Form eines roten Sulfats, das durch 
W. zers. wird. Gelbe Nadeln aus A., F. 128“. C15H 120 2S +  3 HCI. Rot. C15H 120 2S +  
HC104. Karminrot. — l,4-Dimellioxyxanthon. LI. in konz. HCI; beim Abkiihlcn Aus- 
scheidung karminroter Nadeln eines Hydrochlorids. HCl-Gas liefert C15H 120 3S +  2 HOL
2 C15H120 3S +  H 2PtCl0. Tiefrote Nadeln. C15H 120 3S +  HFcC14. Rote Nadeln. 
C15H120 3S +  HC104. Karminrot. — 3,4-Dimethoxyfhioxanth<m, C]5H120 3S. Man be- 
liandelt die aus 2-Bromveratrumsaure, Thiophenol, K 2C03 u. Cu-Acetat in sd. Amyl
alkohol erhaltene krystallin. Saure m it H 2S 04. Schwach gelbe Nadeln aus A., F. 185°. 
Swl. in w. HCI, das Hydrochlorid ist sehr unbestandig. C15H120 3S +  HC104. Orange. — 
2,3-Dioxythioxanthon. Aus Brenzcatechin u. Thiosalicylsaure in H2S 04. Orange Nadeln 
aus Eg. oder A., die hartnackig Lósungsm. zuriickhalten. Beim Kochcn m it Boressig- 
saurcanhydrid enthaltendem Acetanhydrid entsteht eine gelbe Lsg., aus der sich beim 
Abkuhlen dic Diacetylverb., C17H 120 6S (schwach gelbe Nadeln aus A., F. 191°) aus- 
scheidet. 1,4-Dioxythioxanthon gibt m it diesem Reagcns ein karminrotes Boroacetat, 
das durch W. unter Bldg. von l-Oxy-4-acetoxylhioxanthon, C15H 10O4S (gelbe Nadeln 
aus A., F. 171°) zers. wird. — l,4-£)iacetoxythioxantłion, Ci,H120 5S. Gelbe Nadeln 
aus A., F. 168°. — 2,3-Dimethoxytliioxantlion, C15H120 3S. Aus 2'-Carboxy-3,4-dimeth- 
oxydiphenylsulfid u. H 2S 04, aus 2,3-Dioxythioxantbon durch alkal. Methylicrung 
oder aus Veratrol u. Thiosalicylsaure in H 2S 04. Schwach gelbe Nadeln aus A., F. 172°. 
Wl. in konz. HCI. Mit HCl-Gas CJ5H 120 3S +  2 HCI, orange. 2 C15H 120 3S +  HFeCl4. 
Orange Nadeln. C15H ]20 3S +  HFeCl4. Schokoladebraune Tafeln. — Ais Nebcnprod.
l,2-Dimetlioxythioxanthon, C15H 120 3S, gelbe Nadeln aus Eg., F. 143—144°; gibt ein 
karminrotes Hydrochlorid u. Perchlorat. — 2,3,4-Trimethoxythioxanth.on. Durch Einw. 
von H2S04 auf Thiosalicylsaure +  l,2,3-Trimcthoxybcnzol oder auf die aus 1-Jod-
2.3.4-trimethoxybenzol u. Thiosalicylsaure erhaltene Carbonsiiure. Schwach gelbe 
Nadeln aus A., F. 150°. Bildet C16H 140 4S +  2 HCI (orange, unbestandig) u. C16H 140 4 -f- 
HC104. (Journ. chem. Soc., London 19 2 9 . 863—72. Mai. London, Kings Coli.) Og .

Francis H. Case und Arthur J. Hill, Die Synthe.se eines neuen Methylcytosins.
2-Oxy-6-metliylaminopyriinidin (IV) wurde auf folgendem Wege erhalten:

N ... .. CCI WTT N = = C - N H C H 3
i i CHa?»H, i I

I  CSCsH6 CH — — — >■ II CSCjH6 CH
ii 2 “  n s o - c o ’ ii a 6 u

N----------- CH N-----------CH
11500 I TrnIcHjNH. Y

N = = C —NHCHj N = = = C —NHCH3
. III  CH3HNÓ CH IV Ó0 ÓH

II II I II
X------------ CIi NH---------CH
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V e r s u c l i e .  2,6-DimelhylaminopyrimidinhydrocMorid, C6HUN4C1. Beim Er
hitzen von 2-Athylmercapto-G-chlorpyrimidin (1) m it Methylamin im Autoklavcn (150°).
F. 262°. Die freie Base C6H10N4 (III) kann aus dem Hydrochlorid m it alkoh. NaOH 
gewonncn werden. F. 132° aus Lg. +  A. — 2-Athylmercapto-G-metJiylaminopyrimidm- 
hydrochlorid, C-H,2N3SC1. Aus I  u. Methylamin in A. (50—60°). F. 216° aus Aceton 
-f  A. Die freie Base CjHuNjS (II) wurde aus dem Hydrochlorid m it konz. NH4OH 
gewonnen. F. 58°. — 2-Oxy-6-methylaminopyrimidinhydrochlorid, CSH80N 3C1. Aus
II u. konz. HC1. Kleine Prismen aus wss. A. Zers.-Punkt 320°. Die freie Base C6H7ON3 
(IV) wurde aus dem Hydrochlorid m it alkoh. KOH erhalten. Wiirfel aus wss. Aceton,
F. 270°. Pikrat: Prismen, F. 220—225°. (Journ. Amer. chem. Soc. 51 . 1590—92. 
Mai. New Haven [Connect.], Univ.) KlNDSCHER.

Felix Haurowitz und Heinrich Waelsch, Zur Chemie des Blutfarbstoffes. 9. M itt. 
Uber die Bindung zwischen Eiweip und prosihetischer Gruppc im  Hamoglobin. (8. vgl. 
C. 1928 . I. 1777.) Der durch Wanderungsyerss. bestimmte isoelektr. Punkt des Globins 
liegt bei pn =  6,9—7,0. Im  iibrigen zeigt das aus Rinderblut gewonnene Globin die 
typ. Eigg. eines Albumins. Seine Koagulationstemp. ist 47°. l% ig. wss. Lsgg. be- 
wirken eine Brcchungsanderung von 0,00150. Die geringen Unterschiede zwischen 
dem urspriinglichcn u. dem aus seinen Spaltprodd. gewonnenen Hamoglobin werden 
auf Schadigungen der EiweiBkomponentc zuruckgefiihrt, die diese im Verlauf ihrer 
Isolierung erleidet. Auf gasanalyt. Wegc licB sich die von HlLI. u. HoI.DEN (C. 19 2 7 -
I. 2428) spektrograph. gemachte Feststellung bestatigen, wonach aus Hamin u. Globin 
iiber Methdmoglobin ein echtes Hamoglobin entstcht, das molekularen O, bindet. Unter 
den eleiehen Bedingungen entstelit aus denaturiertem Globin das Kathamoglobin, dem 
dię Fahigkeit, 0 2 zu binden, abgelit. Da sich in analoger Weise dimcthylicrtcs u. 
hydriertes Hamin m it nativem Globin kuppeln lassen, sind die ungesatt. Scitenkctten
u. Carboxyle des Hiimins an der Bindung des Globins ais unbcteiligt anzusehen. Die 
Bldg. eines Hamoglobins aus den Spaltprodd. erfolgt auch bei yollkommener Ab-' 
wesenheit yon Cholesterin. Gegen Ester- oder Peptidbindung spricht u. a. die Tatsaehe, 
daB sich Hamoglobin gegen Leberesterase ais resistent erweist u. daB Trypsinkinase 
nur die EiweiBkomponente spaltet, ohne die Bindung zwischen Hamatin u. einem 
noch niiher zu untcrsuchenden Bruchstiick des Globins anzugreifen. Da das Globin 
entgegen der fruheren Annahme keine bas. N atur aufweist u. gleichzeitig m it dem 
Hamatin im elektr. Strome wandert, kann auch keine Neutralsalzbindung vorliegen. 
Die geringe Veranderung, dic das Spektrum der Porphyrine durch Globin erleidet, 
wird nicht ais Beweis fiir die Bldg. einer chem. Verb. „Globin-Porphyrin“ angesehen, 
da sich diese Veranderung ais unspezif. erweist u. z. B. durch SerumeiweiB hervor- 
gerufen werden kann. Es wird dio Anschauung yertreten, daB die Bindung der beiden 
komponenten im Hamoglobin lediglich durch koordinatiye Bindung vom Fc-Atom 
aus yermittelt wird. (Ztsehr. physiol. Chem. 1 8 2 . 82—96. 15/4. Prag, Univ.) G u g g .

Paul Roesler, Contribution d l’etudo des benzothiodiazols. StraBburg: Editions uniyersitaires.
1929. (83 S.) 8°.

E. Biochemie.
L. Sewertzowa, Zur Frage nach den milogenelischen Strahlen. Uber den E injlup  

der mitogenelischen Strahlen auf die Vermehrung der Baklerien. Ais Strahlenquelle. 
yerwendete der Vf. Hefekultur, ais Testobjekt Bacillus mesentericus fuscus u. Bac. 
lactis aerogenes. Die Wrkg. der Strahlen wurde durch Zahlung der Bakterien gemessen. 
Wurde dio Baktericnkultur in dio Naclibarschaft der Hefekultur gebracht, so war un ter 
14 Fallen 11-mal das Waehstum der Bakterien beschleunigt, u. zwar im Mittel um 
37%. (Biolog. Ztrbl. 49 . 212—25. Moskau, Bakteriolog.-Agronom. Station.) KREBS.

G. Haberlandt, Uber „mitógenetische S t r a h l u n g Vf. yersuchto, dio mitogenet. 
Strahlen an einem neuen Objekt, dem griinen Mesophyll von Crassulaccenblattern^ 
nachzuweisen. Es wurden keine Wrkgg. gefunden, die durch mitogenet. Strahlen er- 
ldart werden miiBten. Zellteilungen traten nur auf, wenn der Gewebebrei das Test
objekt unmittelbar beruhite, u. zur Erkliirung nimmt der Vf. die Existenz yon „Wund- 
hormonen“ an. (Biolog. Ztrbl. 49 . 226—30.) KREBS.

Bruno Rofimann, Untersuchungen iiber die Theorie der milogeneiischen Strahlen. 
Wiederholung der grundlegenden Yerss. yon GURWITSCH m it eigener yerbesserter
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Methodik ergab in  keinem Fali eine Vermehrung der Mitosen auf der „induzierten" 
Seite, von mitogenct. Strahlen war somit nichts zu merken. Vf. bezweifelt.daher ilire 
Existenz. Auf mógliche Irrtiim er bei den Verss. von G u r w i t s c h  wird hingewiesen. 
(W ILH ELM  R o u x  Archiv f. Entwieklungsmechanik d. Organismen 113. 34G— 405.
1928. Rostock, Univ. Sep.) K r u g e r .

A ndrś D ognon, P recis dc  physico-c liim ic  b io log iąuo  c t  m ed icale . P a r is :  M asson e t  Cie. 1929.
(311 S .) 8°. 30 f r .

E ,. E nzym chem ie.
Eugen Barnami, Ubcr die Konfiguralionsspezifitdt der Leberesterase verschiedener 

Tiere und ilire Abhdngigkeit von der Sulslratkonzenlration. II. Mitt. „ Uber asym- 
melrische Esterhydrolyse durch Enzyme“ in der von R. Willstatter, R. K uhn und
E. Baumann begonnenen Unlersuchungsreihe. (I. vgl. C. 1928. I. 2841.) Das Ziel der 
vorliegenden Unters. ist, dio am Beispiel der Leberesterase des Schweincs gewonnenen 
Erfahrungen an woiterem Enzymmaterial zu priifen, u. zwar an den Esterasen der 
Leber verschiedener Tiere (Schaf, Kanincben, Hund, Rind, Pfcrd u. Mensch). Vf. 
stellt hierbei ais neue Beobachtung fest, daB das opt. Auswahlen von der Substrat
konz. abbangig ist. Diese Abhangigkeit erweist sich hinsichtlich der GróBo u. sogar 
des Sinnes der spez. Drehung der gebildeten Saure ais begriindet in dem rcaktions- 
kinet. Verh. der akt. Komponenten. In  der Schafleberesterase ist ein der Schweine- 
leberesterase in kinet. Hinsicht iiuBerst iihnliches Enzym gefunden worden. Bei 
Esterasen anderer Tiere sind die Messungsergebnisse nicht ausreichend, da die be- 
schrankte Lóslichkeit der Ester die Verfolgung der Aktivitats-ps-Kurvo im Gebiet 
hoher Konzz. ganz oder teilwoiso voreitelt.

V o r s u c h e .  1. Enzymmaterial u. Substraie. Zur Herst. der Enzymlsgg. benutzt 
Vf. Trockenpriiparate, dargestellt aus der Leber nur eines einzigen Tiores nach der 
Vorschrift der II. u. XVII. Abhandlung iiber Pankreasenzymo (C. 1923. I. 1135; 
C. 1928. I. 2179). Die Ausziige hieraus durch Extraktion mit der 50fachen Menge 
1/ i0-n. NEL, werden m it verd. Essigsiiuro angesauert, dio entstandenen Ndd. abzentri- 
fugiert u. die Enzymlsgg. 4 Tage gegen flieBendes, dest. W. dialysiert. Dio Messung 
der Wirksamkeit der Lsgg. erfolgte nach der Methodo von W i l l s t a t t e r  u . M e m m e n  
(C. 1924. II. 1805) m it Buttorsauremethylester. Dio Lsgg. enthielten nach dor Dialyse 
80—90°/o des Enzymgeh. der Leberpulver. Ais Substraie dienten rac. Mandelsaure- 
athylestor, (—)- u. (-f )-Mandelsaureathylester. — 2. Einflu/3 der Substratkonz. auf 
die Uydrolysen von Links- u. Jłechts-Mandelsdurealhylesler mil Leberesterase rerschie- 
dener Tiere. Dio Spaltung des Esters wurdo titrimotr. in pufferfreien Lsgg. bei 25° 
verfolgt. Zu 100 ccm Rk.-Gemisch, das 5 Tropfen einer l% ig. alkoh. Bromthymol- 
blaulsg. enthielt, wurde zur Aufrcchterhaltung einer konstanton h (pn =  7,0—7,1) 
die notwondigo Mengo 1/ 10o-rl- KOH tropfenweiso zugegebon. In  den konzentriertesten 
Lsgg. (0,096-m.) botrugen dio Spaltungen l °/0 u. darunter, in 0,012-molaren Lsgg.
1—4%  u. in lOmal verdiinnteren 4—30°/o, durchsclmittlich 15%. Der Umsatz ist 
der Zeit direkt proportional, der Rk.-Verlauf also nullmolekular. Beim Schaf, Hund, 
Menschen u. Kaninchen ist dio optimale Substratkonz. fur dio (—)-Esterhydrolyse 
bei einer Molaritat von 0,024 erreicht. Mit zunehmender Konz. nimmt die Mcngo 
der gebildeten Sauro wieder ab. Anders bei Pferd u. Rind; hier ist selbst in 0,090-m. 
Lsg. das Maximum noch nicht erreicht. Bei der (+)-Estcrspaltung geniigt m it einer 
einzigen Ausnahme, dem Enzym der Schafleber, diese hohe Konz. zur Erreichung 
des Maximalwertes noch nicht. Derselbe ist wegen der begrenzten Lóslichkeit des 
Substrates nicht erreichbar. Deshalb ist es auch nur bei der Schaflcberesteraso 
moglich, nach dem Verf. yon M lCHAELIS u . M e n t e n  (C. 1913. I. 1614) auf Grund 
der maximalen Rk.-Gcschwindigkeiten die Dissoziationskonstanten der Esterase-(—)- 
Mandelsaureester- u. der Esterase-(+)-Mandelsaureesterverb. direkt aus den experi- 
mentcll ormittolten Werten abzulciten. Sie stimmen m it denon der Schweineleber- 
esterase (s. 1. Mitt.) annahemd uberein K U) — 0,00166, A',+) =  0,00071). Das trifft. 
auch fur das Verhaltnis der Zerfallsgeschwindigkeiten der Enzymsubstratverbb. zu: 
beim Schwein wurdo das Verhaltnis k,_): k[+) =  1,6: 1, beim Schaf 1,44: lgefunden. 
In  0,001-molarer Lsg. werden beido Antipoden vom Schweine- u. vom Schafleber- 
enzym gleich schnell gespalten u. dio weitere Abnahme der Substratkonz. ha t hier wie 
dort eine Beyorzugung des (+)-Esters zur Folgę. Einer gróBeren Zerfallsgeschwindig- 
keit des (—)-Reaktionszwischenprod. steht also eine gróBere Affinitat der Enzyme
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zum ( +  )-Ester gegeniiber. Beim Kaninchen, Hund u. Mensehen komipt liingegen 
dem (—)-Ester dio gróBere Affinitat zu. Ober das Verkaltnis der Zerfallsgeschwindig- 
keiten geben dio Messungen keinen AufsekluB. Ausgepragter ais in der 1. Mitt. ist 
an dem liier gepriiften Enzymmaterial eine in hóheren Substratkonzz. auftretondo 
Hemmung der Kk.-Gesehwindigkeit. — 3. Abhdngigkeit der asymmetrischen Esler- 
hydrolyse von der Itacematkonz. Vf. weist nach, daB bei Anderung der Substratkonz. 
dio spezif. Drehung der GroBo u. dem Sinne nach variiert. E r sehlieBt aus scinem 
Kurvenmaterial, daB bei niederen Esterkonzz. dem Verhaltnis der Afinitaten ent- 
sprechend ein Mehrfaches an (—)-Esterenzymverb. gebildet wird, das — sclbst bei 
geringerer Zerfallsgeschwindigkeit — einon (—)-Ausschlag im Racemat bewirkt. Um- 
gekehrt ist in  den konzentriertesten Lsgg. gegeniiber der uberwiegenden, aber trage 
zerfallenden (—)-Estcrcnzymvcrb. die groBero Umsatzgeschwindigkeit der (-f)-Ester- 
enzynwerb. der ausschlaggebcnde Faktor fiir das opt. Auswahlen. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 62. 1538— 48. 5/6. Munchcn, Bayer. Akad. d. Wiss.) A m m erlahn .

M. Gutstein, Wasserlósliclies Phosphatid und Oxydase- (Nadi-) Iłeaklion. Die 
wasserlóslichen Zellmembranphosphatide aus Erbsen u. Hefe (nach H a u s t e e n  
C r a n n e r  durch Wasserdialyse dargcstellt) zcigtcn neben positiyer Nadi-Rk. auch 
Red.-Wrkg. gegeniiber Methylenblau, Nilblau sowie Kaliumpermanganat. Die Phos- 
phatide erwiesen sich sowohl hinsichtlich der Oxy<lationswrkg. ais auch des Red.- 
Vermógens etwra 20mal so stark wie die gloiche Gewichtsmenge lebender Hefc. Jedoeh 
ist die Oxydasewrkg. des Phosphatids im Gegensatz zu dem System der lebenden 
Zclle thermostabil u. nicht eyanempfindlich. Bei der Red. war kein Unterschied 
zwischen Phosphatid u. Hefezelle bemerkbar. Nach Ansicht des Vf.s ist die W ARBURG- 
sche Theorie, won ach alle oxydativen Vorgange in  vivo eine Eisenkatalyse darstellen, 
in  diesem Umfang nicht aufrechtzuerhalten. Die Phosphatide waren trotz ihrer 
kriiftigen Oxydasewrkg. vóllig eisenfrei (negative Berlinerblau- u. KSCN-Probe nach 
dom Ycroschen der Substanz). Die Oxydaserk. des Phosphatids ist ais spezif. an- 
zusprechen, da Katalase-, Benzidinoxydase u. Peroxydaserk. negativ ausficlen. (Bio- 
chem. Ztschr. 207. 177—85. 27/3. Berlin, Univ., Path. Inst.) W e i d e n h a g e n .

Max Frankel, Zur Frage nach einer desaggregierenden Wirksamkeit des Pepsins 
neben seiner sichergeslellten hydrolylisclien Funktion. Aus fruheren Unterss. des Vf.s 
war bekannt, daB sich dic Desaggregation von Gelatinelsgg. durch therm. Einflusse 
in  einer Verminderung der Drehung kundtut, wahrend das Verhaltnis von Amino- zu 
Gesamtstiekstoff unyeriindert bleibt. Vf. hat nunmehr festgestellt, ob aueh der 
hydrolyt. Wrkg. des Pepsins eine desaggregierende „Induktionsperiode" vorausgeht. 
Die vielfach durchgefiihrten Verss. fiihrten zu dem Ergebnis, daB die Pepsinverdauung 
bei den verschiedenen beobachteten Tempp. in ihrem Wesen gleicliartig ist. In  keinem 
Falle licB sich innerhalb dor entseheidenden Phaso der Pepsinverdauung eine Herab- 
setzung der opt. Drehung des Ferment-Substratgcmisches feststellen. Eine Anderung 
ist erst m it beginnender Hydrolyse der Gelatine zu beobachten. Der Verlauf der 
Pepsineinw. auf Gelatine ergibt demnaeh keine experimentellen Anhaltspunkte fiir 
die Annahme einer primar-dcsaggregierenden Funktion dieses Enzyms. Die osmometr. 
Yerfolgung der Pepsinspaltung wahrend der Induktionsperiodc sowie quantitative 
Ultrafiltrationsmethoden fiihrten nicht zu ubereinstimmenden Zahlen, so daB sie 
vorerst zur Entscheidung der vorliegenden Frage unbrauchbar sind. (Biochem. Ztschr. 
207. 53—65. 27/3. Jerusalem, Univ., Inst. f. Bioch. u. Kolloidch.) WEIDENHAGEN.

E rn s t W aldschm idt-Leitz a n d  R obert P . W alton , E n z y m e  a c tio n s  a n d  p ro p e rtie s . N ew  Y o rk :
W iley  1929. (255 S.) 8°. L w . §  4 — .

E ,. P flanzenchem ie.
— , Thomas Burr Osborne. Nekrolog des bekannten Erforsehers der Pflanzen- 

eiweiBstoffe. (Journ. biol. Chemistry 81. 493—94. Marz.) F. M u l l e r .
D. Breese Jones und Charles E. F. GersdorJf, Dic Eiweifistoffe von Avocado 

(Persea americana Mili). Es wurden 3 rerschiedene EiweiBstoffe aus „persea amerieana 
Mill.“ isoliert, einer durch Extraktion aus den eBbaren Teilen der Frucht m it 10% 
NaCl-Lsg.; dieser entsprieht einem Globulin m it Gerinnungstemp. von 68° in NaCl, 
er wird gefallt durch Essigsaure u. durch 60% Ammonsulfatsattigung, cr enthielt 
15,31% N. Nach der Extraktion m it NaCl wurde durch schwaches Ansauern m it 
Essigsaure u. dann Extrahieren m it alkoh. Alkali ein 2. EiweiBstoff m it 13,42% N 
isoliert. Wenn man das sehwach sauro A .-Filtrat m it W. verd., fiel eine 3. EiweiB-



1929. II. E3. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie. 313

fraktion aus, dic 16,23% N enthielt. (Journ. biol. Chemistry 81. 533—39. Marz. 
W ashington, Unit. States Dpt. of Agriculture.) F. M u l l e r .

Karl Paul Link und H. R. Angell und J. C. Walker, Die Isolierung von Proto- 
catechusaure aus gefarbten Zwiebelschalen und ihre Bedeutung fiir die Widerstandsfahig- 
ke.it der Zwiebeln gegen Erkrankungen. (Vgl. C. 1925. II. 829.) Es ist fruher beobachtet 
worden, daB Zwiebeln m it gefarbten Knollenschalen nicht, sblche m it farblosen Knollen- 
sehalen dagegen leicht von dem Schwamm Colletotrichum circinans befallen werden. 
Der wss. Extrakt aus braunen Zwiebelschalen w irkt auf diesen tox. Aus diesen wss. 
Extrakten konnte nunmehr Prolocatechusdure isoliert u. ais wirksames Prinzip erkannt 
werden. Es ist jedoch moglich, daB noch andere wirksame Stoffe darin enthalten sind. 
(Journ. biol. Chemistry 81. 369—75. Febr. Madison, Uniy.) O h l e .

John W. Crist und Marie Dye, Die Beziehung von Vitamin A  zur griinen Farbę 
■des pflanzlichen Gewebes. II. Der GeJialt des Spargels an Vitamin A. (I. vgl. C. 1927. 
II. 1852.) Frischer, friseh gekochter oder gebackener Spargel enthalt, wenn er taglich 
in Mengen von 0,1 g pro Albinoratto gegeben wird, geniigend Yitamin A, um Wachs- 
tum  u. Wohlbefinden zu garantieren. Frisch gebleichter Spargel enthalt selbst in 
Mengen bis zu 0,5 g pro Tier diese Substanz nicht. Die Tiere starben ebenso schnell, 
wie wenn kcin Spargel gegeben war. Der Nahrgeh. des gebleichten Spargels kann 
•durch Kochen im offenen Kcssel ein wenig erhoht werden, doch bleibt das Prod. immer- 
hin hinter dem griinen, ebenso gekochten, erheblich zuriick.—  Das Gewebe des griinen 
Spargels enthalt weniger W. u. Eisen ais das des gebleichten, dagegen mehr Asche, 
N, S, Ca, P  u. wohl auch Mn. — Es ergibt sich somit, daB der Geh. an Vitamin A 
in Beziehung zur Griinfiirbung des pflanzl. Gewebes steht. (Journ. biol. Chemistry 
81. 525—32. Marz. East Lansing, Michigan State Coli.) F. M u l l e r .

K. Kimura und M. Watanabe, Eine pharmakognostische Untersuchung des 
Ingwers oder „Rhizoma Zingiberis." Vff. haben im japan. Ingwer 3 Arten von Starke- 
kórnern gefunden, einfache, zusammengesetzto u. teilweise zusammengesetzte. Uber 
letztero ist bisher nichts berichtet worden, obwohl sio don Hauptanteil der gróBeren 
Kórner ausmachen. Sie bestehen aus 2— 6 Teilkorncrn, wahrend die vóllig zusammen- 
gesetzten Korner fast klein sind u. aus 2—3 Teilkórnern bestehen. Auch dio einfachen 
Kórner unterscheiden sich in der Form von denen aller anderen Ingwerarten, denn sio 
sind nicht nur ellipsoid. oder eifórmig, sondern auch rund, nicht geschnabelt u. yiel 
weniger exzentr. gebaut. (Journ. pharmac. Soc. Japan 49, 62. April.) LlNDENBAUM .

E ,.  P f la n z e n p h y s io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .
Eilh., Alfred Mitscherlich, Fiir oder wider das Wirkungsgeselz der Wachs- 

■tumsfaktoren. Polemik gegen die Arbeiten von LEMMERMANN, G e r l a c h , G u n t h e r  
u. S e i d e l . Alle halten der krit. Betrachtung nicht stand u. bringen keinen Bewcis 
fiir das N i c h t b e s t e h e n  der Konstanz der Wirkungsfaktoren der Nahrstoffe. 
(Ztschr. Pflanzenerna.hr. Diingung Abt. B 7. 345—52. Aug. 1928. Kónigsbcrg.) G r i m .m e .

O. Lemmermann und P. Hassę, Fiir oder wider das Wirkungsgesetz der Wachs- 
tumsfaktoren. (Vgl. das vorst. Ref.) Riickweisungen der Ausfiihrung MlTSCHERLICHS 
an Hand eigener Verss. u. Arbeiten zahlreicher anderer Forscher. (Ztschr. Pflanzen- 
ernahr. Diingung Abt. B 7. 352—61. Aug. 1928. Berlin-Dahlem.) G r i m m e .

J. C. Ghosh, Kinetik der Photosynlhese bei Pflanzen. Eine Iheoretische Deutung 
der ezperimentellen Ergebnisse Harders iiber die Kohlensdureassimilalion bei Fontinalis. 
Vers. einer mathemat.-theoret. Deutung der H A R D E R schen  Verss. m it besonderor 
Beriicksichtigung der Veranderung der Assimilationsgeschwindigkeit bei verschiedener 
C02-Konz. u. konstanter Lichtintensitat, verschiedener Lichtintensitat bei konstanter 
CO,,-Konz. u. EinfluB der Temp. auf die Assimilation. (Jahrb. wiss. Botanik 69. 
572—86. 1928. Dacca [Indien]. Sep.) G r i m m e .

J. Hlavaty, Uber das Verscliwinden von Yitamin B  in  im  Boden oder im  Keim- 
kaslen kcimenden Getreidekómern. Boi im Boden keimenden Bohncn oder Wieken 
schwindet das Vitamin B sehneller ais im Keimkasten. Wahrend nach 6-tiigiger 
Keimung 2,2—3 g Bohnen geniigen, um vitaminfrei ernahrte Tauben zu schiitzen, 
miissen nach 21-tagiger Keimung 6— 8 g gegeben werden. Am 27. Keimungstage 
erreicht der Vitamin B-Geh. seinMinimum; es sind 30 g zur Vermeidung der Avitaminose 
notwendig, dann beginnt eine erncute Vitamin B-Bldg. in der sich entwickelnden 
Pflanzc. (Compt. rend. Soc. Biologie ICO. 587—89. 1/3.) W a d e h n .

A. Luettrnerding, Einflup der Aziditat auf die Bildung ton Vitamin C. In  
;saurem W. (0,5 g u. 1 g Citronensaure auf 11) eingeweichte Korner von Weizen, Bohncn

XI. 2. • 21
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u. Hafer cntwickeln schncller Vitamin C ais m it dest. W. bchandelte. Die Beschleuni- 
gung ist etwa proportional der steigenden Aciditiit. (Compt. rend. Soc. Biologie 100. 
589—91. 1/3.) W a d e h n .

W. Grimmer und Siegfried Rausclining, Beitrage zur Chemie der Mikro- 
organismen. V. Mitt. Zur Biochemie des Paraplectrum foetidum. (III. vgl. C. 1927. 
I. 1328.) Die Einw. von Paraplectrum foetidum allein auf Casein vcrlauft in ver- 
schiedener Hinsicht etwas anders ais in Symbiosc mit B. mesentericus. Ais einzige 
Aminosauren konnten Tyrosin u. Leucin erm ittelt -werden. Nahezu %  des in Lsg. 
gegangenen N war NH3. Ais hauptsachlichstes Abbauprod. wurde Buttersaure er
mittelt, andere fliichtige Fettsauren waren nicht yorhanden. Ais sekundiires Abbau
prod. des Tyrosins wurde eine Oxyphcnylcarbonsaure m it dem F. der Oxyphenyl- 
essigsaure gefnnden. (Milchwirtschaftl. Forsch. 7. 534—39. 26/3. Kónigsberg i. Pr., 
Univ.) G r o s z f e l d .

L. T. Anderegg und B. W. Hammer, Proteolyse durch Slreptococcus lactis. Be- 
stimmte Kulturen von S . lactis, besonders solche aus Butter, zeigten in Mileh aus- 
gesprochene proteolyt. A Ł tm ta t, andere nicht. Zusatz von CaC03 begunstigto die- 
Proteolyse. Sterilc Milclisaure in Mengen zugesctzt, wie sio in Kulturen des Pilzes 
entwickclt werden, erhohte nicht die 1. N-Menge. In Fallen, in denen durch das Wachs- 
tum  des S. lactis N-Zunahme eintrat, war gewohnlich auch der Amino-N, bestimmt 
nach VAN S l y k e , erhoht. Zusatz von Pepton schicn die Proteinzers. eher zu hemmen 
ais zu fordern. Im  allgemeinen erfolgtc die Proteinzers. m it Kulturen, die auch die 
Milch rasch zum Gerinnen brachten, nicht mit langsam koagulierenden. S. cilrovorus 
u. S. •paracitrovoruś bewirkten kcino Proteolyse. (Journ. Dairy Science 12. 114—28.

O. B. Williams und Marie B. Morrow, Abbau von Acetylmethylcarbinol durch 
Bakterien. Der acetylmethylcarbinolhaltige Ńahrboden wurde durch Wachstum von 
Aerobacler cloacae in einem Standardmedium m it Proteosepepton (Bacto) gewonnen u. 
das von den Keimen befreite u. nachsterilisierte Medium m it den zu priifenden Keimen 
beimpft. Zahlreiche Stamme der Coli-Aerogencsgruppe, besonders Aero. aerogen., 
ferner die grtin fluorescierenden Bakterien u. aerobe Sporenbildner bringen das Acetyl
methylcarbinol beim Wachstum innerhalb von hochstens 5 Tagen zum Verschwinden, 
da es ihnen ais C-Quelle dient. Keime der Typhus-Paratyphusgruppe, ferner Proteus 
u. Serratia haben diese Eig. nicht. (Journ. Bacteriology 16. 43—48. 1928. Austin, 
Univ. of Texas. Sep.) . ScnNITZER.

Wl. Butkewitsch und M. Fedorow, Vber Bildung von Fumarsdure in  
den Zuckerkulluren von Mucor stolonifer ( Iłhizopus nigricans) und sein Verhalten zur 
Brenziraubensdure. In Zuekerkulturen von Mucor stolonifer entsteht bei Ggw. von 
CaC03 bis 40% Fumarsaure (auf verbrauchten Zucker berechnet), neben erhcblichen 
Mengen Bernsteinsaure. Ohne CaC03 -n-urden nur 0,5% Fumarsaure gebildet. •—  
Mucor stolonifer entwickclt sich auf Fumarsaure ais einziger C-Quelle. Fumarsiiure- 
bldg. ist also eine Zwischenstufe in diesem ProzeC. — Verss. ergaben, daC Brcnz- 
traubensaure nicht ais Zwischenstufe der Fumarsiiurebldg. durch Mucor stolonifer 
in Frage kommt. (Biochem. Ztsehr. 206. 440—56. 9/3. Moskau, Timirjazeff-Forschungs- 
institu t.) E n g e l .

S. Kostytschew und O. Schulgina, Uber Alkoholgdrung. X IX . Mitt. Uber einige 
garungsfdhige Mikroben im Macerationssaft. (XVIII.M itt. vgl. C. 1929. II. 58..) Aus 
nicht filtriertcn u. durch Chamberland filtrierten Macerationssaften konnten ver- 
schiedene garungsfahige Bakterien isoliert werden. Vff. nehmen an, daB diese Bakterien 
die Porzellanfilter in unsichtbarer Form passieren u. an den durch die Macerationssafte 
ausgelósten Giirungsvorgangen einen wesentlichen Anteil nehmen, obgleich rein fer- 
mentative Giirungsvorgange in den Hefemacerationssaften nicht bestritten werden. 
Letztere erfahren aber auf jeden Fali durch die Anwesenheit lebcnder Bakterien eine 
starkę Aktiyierung. (Ztsehr. physiol. Chem. 182. 50—56. 15/4. Leningrad, Akad.

Ellis I. Fulmer und Einar Leifson, Die Abnahme der freien Energie bei der 
alkoholischcn Gannuj. Die theoret. Grundlagen fur die Errechnung der Energieanderung 
bei chem. Rkk. werden erórtert. Kur unter bestimmten Bedingungen ist die Reaktions- 
warmc m it der Abnahme der freien Energie der Rk. ident. Bei der. Berechnung der 
fiir eine bestimmte chem. Rk. verfiigbaren Energie sollte daher nicht die Reaktions- 
warme, sondern die Apderung der freien Energie zugrundegelegt werden. Vf. hat 
auf dieser Basis die Abnahme der freien Energie bei der alkoh. Garung gemaB der

Marz. Ames, Jowa State College.) G r o s z f e l d .

d. Wiss.) G u g g e n h e i m .
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Gleichung C1211 .wOj x -J- H„0 =  4CO, +  4C,H6OH errechnet. Dabei wurde beriiek- 
sichtigt, daB dic Konz. des Zuekers allmahlich abnimmt u. die Konz. der gebildeten 
lteaktionsprodd. ansteigt, was zu einem stiindigen Abfall der yerfiigbaren Reaktions- 
energie fiihrt. Zweeks Vereinfachung des mathemat. Ansatzes wurde angenommen, 
daB dio Konz. der gebildeten C 02 sich standig m it der Atmospharo im Gleichgewieht 
befindet u. daB im Anfang der Rk. eine bestimmte niedrige Alkoholkonz. herrscht. 
Unter Bcriicksichtigung dieser Faktoren wurde gefunden, daB die Abnahmc der freien 
Energie bei einer n. Garung etwa 23% hoher ist ais sich fiir Normalbcdingungen 
errechnet. Der W ert ist zwei- bis drcimal so grofi wie die Reaktionswarme. (Iowa 
State College Journ. Science 2. 159—77. April 1928. Lab. biophysik. Chem., Iowa 
State Coli.) W e i d e n h a g e n .

E s. T ie rp h y s io lo g ie .
Emil Abderhalden und Ernst Wertheimer, Studien iiber das Verhalten. von 

Thyrozin im lierischen Organismus. Untersucht wurde dic Aufnahmefahigkeit von 
Thyroxin aus seincn Lsgg. durch yerschicdene Grewebe (Leber, Muskel, Gehirn, Hoden, 
Herz, Blutkórperchen, Plasma u. Eier). Die so behandelten Grewebe wurden Kaul- 
ąuappcn yerfiittert, um aus deren Entwicldungsbeschleunigung auf die Menge des 
vom Gewebo aufgenommenen Thyroxins zu schlieBen. Die grofite Aufnahmefahigkeit 
zeigtc Muskelgewebe, wahrend Lebergewebe Thyroxin kaum aufnimmt. Gelcochte 
Gewebo zeigten etwas gesteigerte Aufnahmefahigkeit. Das yom Gewebe aufgenom- 
mene Thyroxin laBt sich nur in einem ganz geringen Mafie durch Auskochen zuriick- 
gewinnen. Dialysierverss. durch Frosehhaut ergaben fiir das Auficndialysat negatiye 
Resultate. Es liefi sich nicht ermitteln, wie das vom Gewebe aufgenommene Thyroxin 
yerandert wird. ( P f l u g e r s  Arch. Physiol. 221. 82—92. 23/11. 1928. Halle, Physiol. 
Inst. d. Univ.) M ahn.

A. v. Arvay, Die Wirkung von Thyroxin und Praphyson auf Grundumsatz und 
spezifisch-dynamische Wirkung nach Thyreoideaexstirpaiion und bei Avitaminose. Vf. 
verglich die Wrkg. von Thyroońn u. Praphyson auf den Grundumsatz u. die spezif.- 
dynam. Wrkg. boi mannlichen weiBen R attcn nach Thyreoideaexstirpation resp. bei 
Ayitaminosen, um die Frage des Zusammenhanges zwisehen Hypofunktion der Schild- 
driise u. Dysfunktion des Hypophysenvorderlappens zu klaren. In  fruheron Untcrss. 
(vgl. C. 1928. I. 2959) hatte er eino Erniedrigung des Grundumsatzcs u. der spezif.- 
dynam. Wrkg. bei Mangel an Yitamin B in der Nahrung naehgewicsen. Es ergab sich 
ein wcitgchender Parallelismus im Vcrlaufe der Abnahme des Grundumsatzes u. der 
spezif.-dynam. Wrkg. einerseits u. der Thyroxinwrkg. andererseits, sowohl bei thyreo- 
priven, ais auch bei A- u. B-Vitaminfrei ernahrten Rattcn. Praphyson zeigtc dagegen 
keinen EinfluB. Thyroxin glich den erniedrigten Grundumsatz u. die yerringerte spez.- 
dynam. Wrkg. zur Norm aus oder erhóhte noeh starker, Praphyson dagegen nicht. 
Weitor wurde bei ayitaminosen Ticren m it hypertrophierten Nebenniercn eine Ex- 
stirpation bcider Nebenniercn yorgenommen. Nach 2 Tagen waren beide Tiere ein- 
gegangen im  Gegensatz zu 3 Kontrolltieren, die bei bestehender Ayitaminose schein- 
operiert wurden u. erst yiel spater an der Ayitaminose zugrunde gingen. (Biochem. 
Ztschr. 205. 433— 40. 13/2. Debreezen, Physiolog. u. allgemein-patholog. Inst.) P a a i , .

A. V. Arvay. Grundum-salz und spezifisch-dynamische Wirkung nach Nebennieren- 
entfemung bei Ratten. In  Fortsetzung der vorst. referierten Arbeit wurde der Grund
umsatz u. die spezif.-dynam. Wrkg. nach Nebennicrenentfernung bei R atten zeitlich 
yerfolgt. Gasweehselunters. nach A t w a t e r - B e n e d i c T .  E s  ergab sich, daB der Grund
umsatz bis zum 6. Tage nach der Operation maximal absinkt bis zu 26%, dann wieder 
langsam ansteigt u. am 20. Tage zur Norm zuruckkehrt, falls das Tier am Leben blcibt. 
Das Minimum der spezif.-dynam. Wrkg. fiel bereits auf den 3. Tag nach der Operation. 
Bis zum 20. Tage erfolgte wieder langsame Riickkehr zur Norm. (Biochcm. Ztschr. 205. 
441—48. 13/2. Debreezen, Physiolog. u. allgcmein patholog. Inst.) P a a l .

Rudolf Weil, Uber die Wirkungsweise des Schilddriiscnhormons. Vf. versuchte die 
Frage zu klaren, auf welche Weise das Thyroxin die ubermafiige Beschleunigung des 
n. EiweiBabbaues, der allgcmein ais spezif. Leistung bestimmter Fermentgruppen 
betrachtet wird, erzeugt. Nachdem festgestellt war, daB das Thyroxin selbst weder 
proteolyt. Eigg. besitzt, noeh die enzymat. EiweiBspaltung in yitro durch direkte 
Einw. auf Ferment, Proferment oder Substrat beeinfluBt, wurde der Ablauf der Ge- 
websautolyse nach Zugabe yon Thyroxin in vitro untersucht. Hierbei zeigte sich, 
daB Thyroxin in kleinsten Mengen eine quantitative Steigerung der Autolyse von

21*



316 E 6. T i e r p h y s i o l o g i e . 1929. I I .

Meersehweinehenieber bei neutraler Rk. bewirkt u. in einer Verdiinnung von 1: 400 000 
noch zu einer Erhóhung von iiber 50% nach 24 Stdn. fiihrt. (Klin. Wchschr. 8. 652. 
2/4. Berlin, Krankenh. Neukólln.) F r a n k .

Henry Dryerre, Einflu/3 von Schilddriisenzubereilungen auf Herz- und Gefa/3- 
nerven. Injektion von Schilddriisenextrakten, die durch Auszieheri von getrockneter 
Driise m it dest. W . erhalten wurden, ruft eine Senkung des Blutdrucks bei Hunden u. 
Katzen, aber nicht bei Kaninclien hervor. Diese Einw. auf den Blutdruck ist zuweilen 
Y on einer Verlangsamung des Herzschlags gefolgt. Die Extrakte hatten keincn ein- 
heitlichen EinfluB auf dic Reizbarkeit der Herzfibem des Vagus. (Quarterly Journ. 
exp. Physiology 19. 61—83. 1928. Edinburgh, Univ. Sep.) W a d e h n .

S. Ómura, Der Einflu/3 von Schilddriise und Chinin auf den Fetłsłoffwechsel. Nach 
Chinininjektionen vcrmehrt sich im Yergleich zu Kontrollen der Fettgeh. von Herz, 
Leber, Niere u. Muskel. Diese Zunahmo ist geringer nach kombinierter Einspritzung 
von Chinin u. Schilddriisenextrakt, dagegen groBer nach der Injektion von Schild- 
drusenextrakt allein. (Folia endocrinologica Japonica 4. 95—96. 20/3. Kyoto, I. med. 
Klin., Univ.) W a d e h n .

S. Omura, Der Einflufi von Schilddriise und Corpus Luleum auf den Feltstoff- 
wechsel. Fiitterung m it Corpus luteum fiihrt zur Stcigcrung des Kórpergewichtes u. 
zu einer Vermehrung des Organfettes. Wird neben Corpus luteum auch Schilddriise 
verfiittert, so sind die Zunahmen gering. Vf. schlieBt daraus, daB Schilddriisensubstanz 
u. Luteinkorper antagonist. wirken. (Folia endocrinologica Japonica 4. 96. 20/3. Kyoto 
I. med. Klin., Univ.) W a d e h n ,

S. Omura, Der EinfluP von Schilddriise und Nebennierenrinde oder von Neben
nierenrinde und Insulin auf den Fetlstoffwechsel. Fiitterung weiblicher Ratten m it Neben
nierenrinde fiihrt zur Zunahme des Fettgeh. verschiedener Organe u. des Korper- 
gewichts u. vermag die fettzehrende Wrkg. von Schilddrusenfiitterung zu verhindern. 
Bei kombinierter Einspritzung von Insulin, Traubenzucker u. Nebennierenrinde ist 
dio Zunahmo des Fettgeh. der Organe u. des Kórporgewichts groBer ais boi Injektion 
der einzelnen Stoffe. (Folia endocrinologica Japonica 4. 96—97. 20/3. Kyoto, I. med. 
Klin., Univ.) W ADEHN.

K. Nitta, Untersućhungen iiber den Einflu/3 der Schilddriise auf die Resislenz des 
Hamoglobins. Das Hamoglobin der m it Schilddriisensubstanz gefiittcrten Kaninchen 
ist gogon NaOH widerstandsfahiger ais das n. Tiere. Nach Schilddrusenentfernung 
sinkt anfanglich die Resistenz des Hamoglobins, um naeh 1 Monat wieder n. Verh. 
zu zeigen. (Folia endocrinologica Japonica 4. 82. 20/1. Kyoto, I. med. Klin. 
Univ.) W a d e h n .

Kotaro Kimura und Hiroji Takahashi, Beeinflussung des Stoffumsalzes quer- 
gesireifter Muskeln durch direkte Einuńrkung von Insulin. (Ein Beitrag zur Frage des 
Wirkungsmcchanismus von Insulin.) Unterss. des zu- u. abflieBenden Blutes von 
einem in situ befindlichen Hundemuskel nach Insulininjektion zeigen, daB Insulin 
den 0 2-Verbrauch, die Blutstrómung im Muskel u. den Zuckergeh. des Venenblutes 
Yermindert. EiweiB-, NaCl- u. Hiimoglobingeh. werden verringert (Wasservermchrung, 
Zellentąuellung). (Tohoku Journ. exp. Medicine 10. 215—47. 1928. Sendai, Med. 
Klin. d. Kais. Univ. Sep.) OPPEN H EIM ER.

I. Donomae, Ober den Einflu/3 des Insulins auf die diabetisclie Lipamie. Nach 
Behandlung m it einer starken Dose Insulin u. Traubenzucker sank der Lipoidgoh. 
des Blutes zweier schwerer Diabetiker m it Lipamie deutlich. Am schnellstcn u. aus- 
gepragtesten sanken die Fettsauren ab; die Verminderung des Lecithins war nur gering, 
Cholesterin zeigte keine konstantę Veranderung. (Folia endocrinologica Japonica 4. 
45. 20/9. 1928. Tokyo, med. Klin. v. Prof. R. I n a d a .) W a d e h n .

Y. Kiyonari, Ober den Einflu/3 wiederholier Insulin- und Adrenalininjeklion auf 
die histologischen Veranderungen der Nebenniere, besonders auf die des Fetl- und Lipoid- 
gehalts. Der Geh. der Nebennieren an F e tt u. Lipoiden nimmt nach Insulininjektion 
ab, nach Adrenalininjektion zu. (Folia endocrinologica Japonica 4. 90—91. 20/2. 
Kyoto, I. med. Klin., Univ.) W a d e h n .

Carl F. Corł und Gerty T. Cori, Die Kohhhydratbilanz an der hungernden Ralle 
nach Insulin- und Adrenalininjektionen. Vff. erklaren die geringe Abnahme des Gcsamt- 
glykogens bei Ratten, die bis 48 Stdn. hungerten, dadurch, daB durch Fettoxydation 
geniigend Energie geliefert wird, um Riickver\vandlung der bei der Muskeltatigkeit 
gebildeten Milchsaure zu Glykogen zu bewirken.

Adrenalminjektion bewirkt bei 24 Stdn. hungernden R atten keine Anderung des
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Respirationsąuotientcn (0,715), dagegcn steigt der 0 2-Vcrbrauch u. die Wiirme- 
produktion durch Fettoxydation. Nach Insulininjektion steigt boi der hungernden 
R atte infolgo Verbrennung von Kohlehydrat in den peripheren Geweben der Respi- 
rationsąuotient leicht an. 3 Stdn. nach subcutaner Adrenalininjektion ist der Geh. 
an MuskeJglykogen gesunken, der an Leberglykogen hat zugenommen. Vff. erklaren 
die Zunahme des Lebcrglykogens durch Entstehung desselben aus Muskelglykogen 
iiber Milehsaure. Muskelglykogen kommt danach ais wiehtige indirekte Quelle fiir 
Blutzucker in Betracht. Nach Insulininjektion nimmt das Muskelglykogen ab u. liefert 
einen Teil des verbrennenden Kohlenliydrats. Der geringe Geh. an Leberglykogen 
iindert sich kaum u. ist der Grund, daB es nicht zu der erwarteten starken Steigerung 
der Kohlenhydratverbrennung kommt, die dem Insulin eigentiimlich ist. Insulin 
ais Antagonist des Adrenalins bewirkt an zuckergefiitterten Ratten Steigerung der 
Glykogenbldg. u. Zuckcroxydation in den peripheren Geweben u. Herabsetzung der 
Glykogenbldg. in der Leber. (Biochem. Ztschr. 206. 39—55. 23/2. Buffalo, N. Y., 
Staatsinst. zur Erforschung bosartiger Krankhciten.) B r o c k m a n n .

A. O. Woinar, Zur Frage nach der Rolle des Sekrelins bei der Regulierung der 
Blutalkalireserven. Die Verss. am Hunde ergaben folgendes: Es besteht dirckte Ab- 
hangigkeit zwischen Alkaligeh. u. Alkalinitatsgrad des Sekretinpankrcassaftes u. dem 
des Blutes; so wird bei HCl-Spritzung ins Blut Menge u. Alkalinitatsgrad des sich 
ausscheidcnden Panlcreassaftes vermindert, wahrend bei Na,C03-Spritzung ins Blut 
beide entsprechend gesteigert werden. Das Sekretin spielt also eine sehr wesentliche 
Rolle fiir dic Regulation der Alkalireserre des Blutes. ( P f l u GERs Arch. Physiol. 
221. 144— 49. 23/11. 1928. Odessa, Physiol. Lab. d. Med. Inst.) M a h n .

P. G. Hall und I. E. Gray, Die Hdmoglobinkonzentralion im Blut ton Seefischen. 
Durch eine Fe-Analyse wurde die Blutfarbstoffkonz. bestimmt. Solchc Fische, die 
besonders beweglich sind u. die schnellsten Bewegungen haben, hatten die hoohstcn 
Eisenwerte. Dagegen hatten andere der gleichen Art (Teleostier), die ruhig sind u. 
lange unter W. liegen konnen, ohne sich zu bewegen, erheblich weniger Eisen, d. h. 
Blutfarbstoff im Blut. Dor Unterschied lag zwischen etwa 11 u. 45 mg-% Fe. — 
Es scheint, daB die Hiimoglobinkonz. bei den Fischen ein Index fiir ihre physiol. 
A ktivitat ist. (Journ. biol. Chemistry 81. 589—94. Marz. Durham, Duke Univ., 
Zool. Lab.; New Orleans, Tulane Univ., Zool. Lab.) F. M u l l e r .

W. Denis, George R. Herrmann und Lucille Reed, Der Nicht-Eiweip-Schwefel 
des Blutes unter gewissen pathologischen Bedingungen. Wahrend bei n. Personen die 
anorgan. Sulfatfraktion nur im Plasma gefunden wird, steigt in Fallen von Nephritis, 
bei denen Sulfatretention stattfindet, der anorgan. Sulfatgeh. der Erythrocytcn 
starker an ais dio Fraktionskonz. im Plasma. Beziehungen zwischen Rest-N- u. an
organ. S-Retention oder zwischen dieser u. der Neutral-S-Fraktion, bzw. den Chlo- 
riden lieBen sich nieht erkennen (ygl. auoh C. 1928. I. 1541). (Arch. internal Medicino 
41. 385—402. 1928. New-Orleans, Dep. of Biochem. a. Med. Tułano Univ., 
Louisiana Sehool of Med. Sep.) OPPENHEIMER.

Richard E. Shope, Beeinflussung des hohen Cholesteringehalts im  Blut wahrend 
des Hungerzustandes durch gesonderte Zufuhr von Fett, Kohlehydrat und EiweifSstoffen. 
(Vgl. C. 1928. I I . 682.) Dor Cholesteringeh. des Serums ist im Hungerzustand hoher 
ais nach Einnahmo einer gemischten Nahrung. — Diese Abnahme wurde auch bei 
gesonderter Zufuhr von Fett, Kohlehydrat oder EiwoiC konstatiert. — Wenn man
2 Tage lang nur F ett fiitterte, nahm der Cholesteringeh. des Serums nicht nennenswert 
zu. Es wurden keine Anzeichen dafiir gefunden, daB Cholesterin etwas m it dem Fett- 
stoffwechsel zu tun hat. (Journ. biol. Chemistry 80. 133—40. Nov. 1928. Princeton, 
Rockefeller Inst. for Med. Research, Dept. of animal Pathol.) F. M u l l e r .

Igor Remesow, Physikalisch-chemische Untersuchungen iiber die Veranderungen 
des Blutes bei der ezperimentellen Cholesterinatherosklerose. Kaninchen wurde reines, 
in Sonnenblumenol aufgel. Cholesterin in Dosen von 0,5—10 g pro Tag 5—10 Tage 
lang in den Magen eingefiihrt, anderen Tieren eine grobdisperse Emulsion von kol- 
loidalcm Choleslerinhydrosol in Mengen von 0,4 bis 0,5 g pro kg injiziert, weiteren 
Tieren U ltrafiltrat des Cholesterinhydrosols von feiner u. mittlerer Dispersitiit ein- 
gespritzt. — Die Fiitterung m it Cholesterinól bowirkte eine Zunahme der Cholestcrin- 
estcr im Blut, das Gleiche erfolgte nach Injektion des kolloidalen Cholesterins. In 
beiden Fallen wurde die Lipase im Serum in ihrer Wrkg. stark gehemmt. Diese 
Hemmung beruht anscheinend auf einer adsorptiven reversiblen Bindung bestimmter 
Grupx>en der LijJase durch das Cholesterin. Das unwirksam gewordene Prod. von
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■Lipase u. Cholestcrin ist aber nicht yollkommen inakt. Die A ktivitat laBt sich durch 
Zusatz von Phosphaten wieder herstellen, die wie Aktiyatoren wirkten. •—• Die Ver- 
anderung der Arterienwandung durch Cholesterinesterzufuhr stcht m it der Lipiimio u. 
dem Ausfallen von Eett in den Geweben in Beziehung. — Somit ist eine Vermehrung 
des Cholesterins im Blut schadlich fiir dio fcrmentatiyen Prozesso u. Cholestcrin sowie 
sein Ester konnen nicht ais indiffercnte Substanzen angesohen werden. ( P f l u g e r s  
Arch. Physiol. 221. 534—48. 20/2. Leningrad, Staatl. Inst. f. arztl. Fortbldg., Physik.- 
chcm. Lab., Abt. f. Biochemie.) E. M u l l e r .

E. G. Martin, J. Field, II, und V. E. Hall, Stoffwechsel bei Sauerstoffarmut.
I. Sauerstoffrerbrauch und milchsaure Salze des Blules nach experimenteller Kórper- 
iibung. Bei narkotisierten Hunden wurden artericller Druck, Mastdarmtemp. u. 0 2- 
Verbrauch rogistriert. Bei kunstlich durchgefiihrter Kórperarboit durch Tetanisieren 
des Riickenmarks, die infolge extremer Anstrcngung zu Oa-Mangel fiihrte, war der
0 2-Verbrauch stark yermehrt. Der Milchsauregeh. des Blutes nahm wahrend der 
Muskelarboit auch zu u. fioł danacli, ebenso wie der 0 2-Bedarf dann abfiel. — Bei 
erhohter Korpcrtemp. tra t  schon olinedies eino Zunahme des 0 2-Verbrauchs ein. — 
In  ctwa der Halfte der Yerss. war ein OberschuByerbrauch auch wahrend der ganzen 
Periode nach Aufhoren der Kórperarboit zu konstatieren. — Es bestand keine genaue 
quantitative Beziehung zwischen der Menge an Milchsaure, die aus dem Kórper vcr- 
schwindet, u. dcm 0 2-t?borschuBverbrauch, so daB unter den obwaltenden Bedingungen 
der uborschussige 0 2-Verbrauch infolge Kórperarbeit nicht durch das Vcrschwindcn 
von Milchsaure erklart werden kann. — Es bestand kein Untersehied bei Amytal- 
narkose oder Durchschneidung des Hirnstamms in J.-Narkose. (Amor. Journ. 
Physiol. 8 8 . 407—19. 1/4. Stanford, Univ., Lab. of Physiol.) F. M ULLER.

Salomon Katzenelbogen, Die Wirkung von Histamin auf die Alkalireserve.
0,5—1 cem einer l% 0ig- Hislaminlsg. wurde Kaninchen intramuskular injiziert. Die 
Alkaliresorve nahm in fast 80% der Fiillo bis zu 105% zu, wenn die 2. Blutentnahme 
innerhalb der ersten Stde. gemaeht wurde. Wahrend der 2. Stde. war die Steigerung 
geringer. — Die Anwendung von Histamin bei mensehlicher diabet. u. nichtdiabet. 
Acidose kann nach Ansicht des Vf.s von Nutzen sein. (Journ. Amer. med. Assoc. 
92. 1240—41. 13/4. Baltimore.) F. M ULLER.

Gustav Kuschinsky, Ober das Verhalten von Kalium und Calcium im Blut des 
Hundes beim Histaminsliock. Durch Injektion von anfangs 1—2 mg Histamin pro kg 
Kórpergewicht, bis zur Gesamtmenge von 12 mg wurde bei Hunden ein anhaltcnder 
Shockzustand erzeugt. Der Vcrgleich des Blutes aus der Halsyene, der Halsarterie u. 
der Pfortader ergab Ansticg des Hamoglobin- u. Erythrocytengeh. ohno erhebliclio 
Anderung der EiweiBwerte im Plasma. Im  Serum u. im Plasma ging der K-Geh. 
deutlieh in die Hóhe, der Ca-Geh. nur wenig. Im Gesamtblut war die Zunahme von K  
geringer u. Ca nahm biswcilen etwas a b .— Dieses Resultat entspricht ungefahr dem, 
das im anaphylakt. Shock erhalten wird. — Vielleicht ist die Zunahme an K  von 
Bedeutung fiir die Entstehung yon Odemen im Histaminshoek. Auch die Zunahmo 
der Ph im Blut wahrend des Shocks ist m it der Zunahmo an K-Ionen yereinbar. 
(Ztsehr. ges. cxp. Medizin 64. 563—68. 18/2. Kici, Univ., Med. Klin.) F. M u l l e r .

M. F. Guyer-und s. Lepkovsky, Der Stickstoffaufbau des Blutes bei der Immuni- 
sierung. Bei Immunisierung von Kaninchen m it Typhusbazillen, die intrayenos ein- 
gefiihrt werden, stellt sich eine Verminderung des Amino-N im Bluto ein, wahrend 
der nicht proteinogene N ansteigt. Die yermehrto Harnstoffausscheidimg entspricht 
nicht der hohen N-Vermehrung. Daneben finden sieli: Vermehrung der weiBcn Blut- 
zellen, Temp.-Erholiung, Verminderung der Alkalireserye, eine Verminderung der pn, 
eine geringero D. nach W.-Gaben u. gelegentlich eine Gewebsaeidose. Kontrolltierc 
m it Fieber (durch Ultrarotbestralilung) geben dieso Rk. nicht. Einzelno Symptomc 
kehren bei der Beliandlung von Kaninchen m it Hamin wieder. (Journ. Immunology
16. 175—208. Marz. Wisconsin, Uniy.) SCHNITZER.

J. Marmorston-Gottesman und David Perla; Immunitatssttidien in  Beziehung 
zu den Nebennieren. I II . Die Wirkung von Epinephreninjeklionen auf die Hamolysin- 
bildung bei normalen Ratten. (I. II. ygl. Journ. exp. Med. 47. 713. 723.) Entfernung 
der Nebennieren oder Schadigung des Gewcbes in ihrer Umgebung bewirkt Abnahmc 
der Hamolysinerzeugung (gegen Hammelblut bei Ratten), die mehrere Wochen an- 
dauert. — Injektion grofier Mengen von Epinephrin (0,4 mg pro kg taglich mehrere 
Tage entweder yor oder auch nach der Blutinjektion) driiekt die Bldg. yon Antikorpern 
stark herab. Die Intensitat der Abnahme entspricht etwa der Epinephrinmenge. Kleine
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Dosen haben diese Wrkg. nicht. (Journ. exp. Med. 48. 225—33. 1/8. 1928. New York, 
Montefiore Hosp. Labb.) F . M u l l e r .

Oskar Bosch, Ober den Fettansatz im  Sauglingsalter. Seine Bczieliungen zu 
Konslitution und Immunitat. Mittels Messung des Bauchfettes wurde festgestollt, 
daB schon im Sauglingsalter Perioden des yermchrtcn Ansatzes (Fullung) m it Zeitcn 
des erhohten Wachstums (Strcckung) wechseln. Kinder m it gutem Fcttpolster sind 
den schlechtfetten auch bzgl. Lange u. Gcwicht uberlegen. Die Schlechtfetten wachscn 
relativ u. absolut viel schneller ais die Gutfetten, setzen aber bedeutend weniger an. 
Ihre Morbiditat u. Mortalitat sind bedeutend hóher ais die der Gutfetten. (Monats- 
schr. f. Kinderheilkunde 39. 311—24. Waisenhaus u. Kindorasyl S tadt Berlin. 
Sep.) H i r s c h - K a u f f m a n n .

R. S. Aitken, Ober dic Ausscheidungsschwelle der Niere riir Chlorid beim Menschen. 
An 2 Menschen wurde die Beziehung zwischen der Cl-Ausscheidung im Harn u. der 
Cl-Konz. des Plasmas bei sehr versehiedener Plasma-CI-Konz. unter durehaus physiolog. 
Bedingungen studiert. Dabei zeigte sich, daB die Ausscheidungsschwelle fiir Ć1 
zwischen 0,555—0,585% NaCl im Plasma liegt. Von da ab andert sich aber dic Be- 
ziehung zwischen Cl des Plasmas u. Cl-Ausscheidung auBcrordcntlich schnell, so daB 
man am besten die ganze Auffassung von einer festen Ausscheidungsschwelle aufgibt, 
denn andere Fakcoren ais die Cl-Konz. im Plasma diirften viel wichtiger fiir dic Aus- 
scheidung von Cl durch die Niere sein. (Journ. Physiol. 67. 199—210. 20/3.- Oxford, 
Physiol. Lab.; London, Hosp., Med. Unit.) F. M u l l e r .

Hans Hummel, Ober Rarnelektrolyse. (Vorlaufige Mitt.) Bei der Elektrolyse 
des n. Harns tra t unter den benutzten Bedingungen an der Kathodenseite starkę 
Scliaumbldg. auf, weniger an der Anodę. Es bildet sich an der Kathodenscito ein 
immer starker werdender Nd., der sich in HCI lost. An der anderen Seite wurde der 
Harn dunkler, aber nicht triibe. Die saure Rk. nahm hier zu, wahrend sie an der 
Kathode neutral oder alkal. wurde. — Wenn man den Harn vorher alkal. machte, 
dic ausgefallcnen Salzc entfernte u. dann elektrolysierte, so tra t an der Kathoden- 
seite keine Ausfallung mehr auf. Ebenso fehlte dann die Braunfarbung an der. Anodę. — 
Die Oxydation von 1/10-n. KMnO., nimmt an der Kathodenseite im allgemeinen ab, 
auf der Anodenseite nur, wenn alkal. Rk. herrscht. (Ztschr. ges. cxp. Medizin 64. 
516—21. 18/2. Jena, Kinderklinik.) F. M u l l e r .

Helen Bourąuin, Untersuchungen iiber Diabeles insipidus. I I I . Die diuretische 
Substanz, wcitcrc Bcobachtung. (II. vgl. C. 1928. I. 1543.) Es wurde in  friiheren 
Unterss. gefunden, daB bei experimentellem Diabetes insipidus eine diuret. wirkende 
Substanz an der Stelle der Yerlctzung des Hirnstamms infolge Reizung gebildet wird. 
Sie wurde im Blut u. in Gewebsextrakten aus den MammillarkSrpcrn u. der nachsten 
Umgebung derselben, dagegen nicht aus Extrakten von Teilen der Yorderhirnrindc 
gefunden. — Je tz t wird im Harn von Hunden m it experimentellem Diabetes insipidus 
gleichfalls die diuret. wirkende Substanz gefunden, dic in gleiehen Mengen nicht im n. 
Hundeharn vorhandcn ist. Die gleichc Substanz wurde aus groBen Mengen von Mam- 
millarkórpern u. Thalamus jfes Gehirns n. Tiere gewonnen, aber nicht aus anderen 
Hirnteilen. — Der Stoff wird durch starkes Alkali bei Zimmertemp. zerstort, ist 
fallbar durch Ba(OH)2 bei pH =  9,0, wird durch Vcraschung zerstort, ist unl. in A., 
Aceton oder 95%ig. A. u. wird durch Phosphorwolframsaure nicht gefallt. — Die- 
sclben Eigg. bcsaB der Stoff, der aus dem Harn, den bestimmten Hirnteilen u. dem 
Blut von Tieren m it Diabetes insipidus gewonnen war. (Amer. Journ. Physiol. 88 . 
519—28. 1/4. South Dakota, Uniy., Dept. of Physiol.) F. M u l l e r .

R. B. Gibson, ,,Latente“ Tolcranz beim Diabetes mellilus. Eine Untersucliung 
■iiber die Wirkung einer zuckerreichen Kost mit Insulin auf Grund von Beóbachtungen 
an Diabełikern. Wenn man 2—3 Tage m it hoher Zuckermenge u. groBerer Insulin- 
menge zwischen 4—5 Tage m it niedriger Zuckermenge einschicbt, beobachtet man 
eine fortschreitcnde Zunahme der Tolcranz besonders bei jungen Diabetikern. (Journ. 
Lab. clin. Med. 14. 597—604. April. Jowa, State Univ. Hosp., Lab. of Pathol. 
Chem.) F . M u l l e r .

R. Freise und E. Walenta, Klinische Erfahrungen und Untersuchungen uber 
Sionon beim Kinde. Klin. Berieht iiber die Bedeutung des Sionon (I . G. F  a r  b e n) 
bei Diabetikern. Gegeniibcr dem Dulcin, Saccharin u. anderen SiiBstoffen besitzt cs 
wesentliche Vorziige, zumal es cin Kalorienspcnder ist, der fast dem Traubenzuckcr 
gleichkommt. (Medizin. Klinik 25 . 823—24. 24/5. Berlin, Univ.-Kinderklinik.) F r a n k .

Otto Jul Nielsen, Untersuchungen uber Glykolyse in  Spinalflussigkeiten. In
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der menschliclien Spinalfl., von der 37 Proben untersucht wurden, fand sich keirt 
Anhalt fiir das Vorlmndensein eines glykolyt. Ferments. Die Glykolysc beginnt 
friihcstens nach 24 Stdn. u. verlauft sehr verschicden schnell. Das Vorhandensein 
von Zellen ist ohne EinfluB. Es diirfte sich also um eine glykolyt. Wrkg. von zucker- 
spalteńden Bakterien oder Pilzen handeln. (Ztsehr. ges. exp. Medizin 64. 522—33- 
18/2. Kopcnhagen, Prederiksbergs-Hosp., Innerc Abt.) P. MULLER.

Suzanne Lallemand, Uber die Ungifligkeit des Kohlenozyds fiir undifferenzierte 
Zellen. Vf. brachte frisch gelegtc Hiihnereier fiir 6— 8 Tage in eine CO-Atmosphare u . 
beobachtete nach folgender 48-std. Bebriitung n. Entw. der Embryonen. Ebensa 
yerhielten sich Eier, die in Sauerstoff-, Stickstoff-, Wasserstoffatmospharen gelegen 
hatten. Dagegen war die Entw. gehemmt bei Eiern, die nur 3 Minuten in H 2S u. in 
NH3, 2 Stdn. in S-Diimpfen u. in HCl-Gas, 5 Stdn. in Chlor, 2 Tago in Acetylen,
3 Tage in Kohlendiosyd, 6 Tage in Leuchtgas gelegen hatten. Es wird aus diesen 
Vcrss. der SchluB gezogen, daB sich CO gegeniiber enjbryonalen Zellen wie ein in- 
differentes Gas verhalt. Der Ausfall dieser Yerss. stiitzt die Auffassung, daC das CO nur 
durch seine Yerb. m it dem Hgb giftig wirke, an sich dagegen kein Zellgift sei. (Buli. 
Sciences pharmacol. 36. 65— 72. Febr. Strassbourg, Fac. de Pharmacie.) V. TROSSEL.

Frederick S. Hammett und Vilma L. Wallace, Untersuchungen uber die Bio
logie der Metalle. V II. Der Ein fiu  fi des Bleis auf die Entuicklung des Hiihnerembryos. 
(VI. vgl. C. 1929. II. 55.) Pb(N 03)2, das in das sich entwickelndc Ei in Mengen von
0,25 mg Pb injiziert wird, hemmt in allen Entwicklungsstadien das Langenwaehstum, 
das Wachstum der Somiten u. in besonderem M aBe dic Entw. des Kopfes u. der Augen- 
anlagen. (Journ. e x p . Mcd. 48. 659—65. 1/11. 1928. Pliiladelphia, Res. Inst. of the 
Lankenau Hospital.) M e i e r .

Joseph Hall Bodine, Die Wirkung von Salzen auf das E i von Fundulus. I . Die 
Wirkung von Na-, K- und Ca-Chlorid auf das E i von Fundidus. Ausfuhrlichere Mitt. 
der bereits C. 1928. I. 2513 referierten Unterss. (Biolog. Buli. 54. 396— 404. 1928. 
Univ. of Pennsylvania u. Cold Spring Harbor, Biol. Lab. Sep.) K r u g e r .

R. F. WeiB, Gefahren der Rohkost. Vf. warnt vor einer allzu weitgehenden 
Verwendung der Rohkost, die einer Ubcrtreibung des Prinzips zum Schaden des Kranken 
u. der Methode gleichkommt. Dic Rohkost ist ais eine spczielle Diatform m it bestimmten 
Indicationen u. Kontraindieationcn in den Rahmen der gesamten diatet. Behandlung 
einzureihen. (Dtscli. med. Wchschr. 55. 830—31. 17/5. Schierko i. Harz, Sana
torium.) F r a n k .

Helen T. Parsons, Arthur H. Smith und T. S. Moise, Wirkung von eiiceifl- 
reicher Emahrung und einseiliger Nierenentfemung wahrend der Zeit der Fortpflanzung 
der Ratte. Emahrung m it eiweiBreicher Kost w irkt giinstig auf die Befruchtung u. 
Schwangerschaftszeit, aber ungunstig auf dic Milchbldg. Um dies zu erreichen, muBtcn 
aber bestimmte Anderungen in dem Nahrungsgemisch vorgenommen werden. Die 

.einzige im Korpcr verbliebene Niere nahm bei eiweiBreicher Ernahrung in  dieser Zeit 
verglichen m it dem Herzgewicht deutlich zu, erheblich weniger bei ciweiBarmer Kost. 
Diese Vermehrung des Nierengewebes hangt ab von der Menge des Nahrungseiweifi u 
von den Anspruchen, die die Jungen an die Mutter stellJn. — Wahrend der Lactation 
nimmt bei den Tieren m it einer Niere der Blutharnstoffgeh. von 23 bis 44 auf 60 bis 
70 mg-% zu. Wśihren der Schwangerschaft betrug er bei eiweiBreicher Kost gegen- 
uber n. 60—130 mg-% jetzt 188 mg-%, ohne daB die Blutkonz. gestiegen war. — 
Nach sehr eiweiBreicher Kost, die iiber 3 Monate fortgesetzt war, zeigten sich bei 
den Muttertieren mitr. Veranderungen in der Niere. (Proceed. Soc. exp. Biology and 
Medicine 25. 681—83. 1928. Yale Univ., Lab. of Physiol. Chem. and Dep. of Surg. 
Sep.) " F. M u l l e r .

Theodore S. Moise und Arthur H. Smith, Die Wirkung eiweiBreicher Nahrung 
auf die Nieren. Die kompensator. Vorgange (Wachstum, Zellreiehtum) einer Niere 
nach Entfemung der andern bei jungen R atten yerlaufen rascher u. in starkercm 
AusmaB bei Darreichung einer Nahrung m it liohem EiweiBgeh. ais bei der ublichen 
Laboratoriums-Standarddiat. (Arch. pathol. labor. Medicine 4. 530— 42. 1927. Sep. 
New Haven, Yale Univ. School of Med., Dep. of Surg. a. Labor. of physiol. Chem.) Op p .

H. C. Eckstein, Der Eintlufi der Emahrung auf das Korpcrktt der v;eifien Ratłe. 
Es wurden die Lipoidc des Rattcnkórpers nach vollkommen fettffeier Ernahrung u. 
nach Ernahrung m it bestimmten Fetten untersucht. Wenn die Kost fast ausschlieBlich 
aus EiweiB bestand, waren die Lipoide des Kórpers ahnlieh denen nach Ernahrung 
m it EiweiB u. groBen Mengen Kohlehydrat, aber ohne Nahrungsfett. Die Lipoide
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anderten sich vollkommen, wenn Myristinsaure, Triólein oder buitersaures Na  gefiittert 
war. Das Buttersiiureradikal wird nicht deponiert, dagegen die ersten beiden. Aracliis- 
sdure u. Linolensaurc fand sich immer im Kórperfeit von Ratten. Wahrend die Gesamt- 
menge der Lipoide je nach der Ernahrung crhcbliche Variationen aufwies, anderte 
sich der Geh. an ungesatt. Fettsauren nur nach Fiitterung m it Triolein. — Der Chole- 
steringeh. des Korpers der R atte war %ig. konstant u. unabliangig vom Fettgeh. 
derNahrung. (Journ. biol. Chemistry 81. 613—28. Marz. Ann Arbor, Univ. of Michigan, 
Med. School, Lab. of Physiol. Chem.) F. M u l l e r .

T. Gordonoff, Das Vitaminprobłem. Ubersichtsreferat. Vf. fand ein Voll- 
yitamin im Vitophos (Herst. K r i s t a l l o ,  A.-G., Thusis), das samtliche an dio Ca- 
u. Mg-Verbb. der Inosit-Phosphorsaure gebundenen Vitaminfaktoren enthalt. (Wien. 
med. Wehschr. 79. 632—33. 4/5. Bern.) F r a n k .

Bertel V0n Bonsdorff und Ragnar Granit, Ober eine Steigerung des lieizejfektes 
am Herzvagus der Ratte bei Mangel an fettloslichen Vitaminen in  der Nahrung. Bei den 
avitaminot. R atten wurde ein Vaguseffekt meist bei einem Rollenabstand beobachtet, 
der bei den Kontrolltieren noch wirkungslos war. Erfolgte die Reizung bei Rollen- 
abstanden, die sowohl beim Normaltier, wie bei der ayitaminot. ernahrten R atte einen 
Vaguseffekt auslosten, so war sio bei den Kontrolltieren deutlich sehwacher. (Skand. 
Arch. Physiol. 55. 30—40. Jan. Helsingfors, Physiolog. Inst. Univ.) H i r s c h -K .

H. C. Sherman und M. P. Burtis, Yitam inA  und seine Beziehung zu Wachstum 
und Infeklionsempfanglichkeit. Fiitterungsverss. an Albinoratten zeigten, daB der 
yitamin-A-Bedarf m it zunehmendem Wachstum groBer wird u. dio zugefuhrto Yi- 
tamin-A-Menge die Empfanglichkeit gegenuber Infektionen erheblich beeinfluBt. 
(Proc. Soc. for exp. Biology and Medicinc 25. 649—50. 1928. Dept. of Chem., Columbia 
UniY. Sep.) H i r SCH-KAUFFMANN.

Harriette Cliick und Margaret Honora Roscoe, Ober die zweifache Natur des 
loasserloslichen Vitąmins B. II . Die Wirkung von Vitamin B„-Mangel auf jungę Ratten 
und eine Methode zum biologischen Nachiceis von Vitamin B2. (I. vgl. C. 1928. II. 685.) Das 
wasserl. Vitamin B besteht aus Bj =  antincurit. Faktor u. B2 =  wachstumsfordernder 
Faktor. Zum Studium des Vitamins B2 wird eine verbesserte Tierteehnik angegeben 
u. zwar wird ein hocligereinigtes Casein ais EiweiBąuellc fur die Grundkost empfohlen. 
(Biochemical Journ. 22. 790—99. 1928. London, Lister Inst.) H lR S C H -K .

Ernst Schmitz und Erich George, Beitrag zur Frage der Einheitlichkeit des 
B-Vilamins. VII. versuchten, durch kombinierte Fiitterung von Reis- u. Sonnen- 
blumenkernen an Tauben das rein neurotrope Krankheitsbild der B-Avitaminose zu 
erhalten. Entgegen der Annahme yon D I M a t t e i  besitzen die Sonnenblumenkerne 
auch eine schutzende Wrkg. gegen die neurit. Komponente der Taubcn-B-Ayita- 
minose. E in isoliertes Hcrvortreten der Schadcn einer Komponente konnte nicht 
beobachtet werden. (Biochcm. Ztsehr. 204. 165— 78. 1/1. Breslau, Physiolog. Inst. 
d.'Univ., Chem. Abt.) H i r s c h -K a u f f m a n n .

Roger H. Dennett, Dauernde Verwendung des Vitamin-B-Faktors bei der Kinder- 
emulirung. Die Kuhmilch u. manchmal auch die Brustmilch enthalten nicht die fiir 
das Kind genugende Menge von Vitamin B. Das wurde an R atten konstatiert. Man 
soli daher Kindern, die man m it der Flasche aufzieht, regelmaBig in die Milch, ebenso 
wie man Lebertran u. Apfelsinensaft hinzugibt, einen Zusatz eines Nahrungsmittels 
geben, der Vitamin B enthalt. Dazu eignet sich Weizenkeimlingextrakt. Es wurde 
ein Weizenkeimlingzucker gegeben, der sowohl den antineurit. wie den Pellagra yer- 
hindernden Faktor enthiclt. Dieser Zucker eignete sich besser ais Hefe. — Diesen 
Zusatz soli man taglich zu jeder Flasche wahrend des ersten Lebensjahres geben. 
(Journ. Amer. med. Assoc. 92. 769—72. 9/3. New York, Post-Graduate Med. School, 
Ped. Dept.) F. M u l l e r .

W. B. Rose, Beziehung von Vitamin B  zur Infektion und Immunitdt speziell 
gegen Bacillus Welcliii. Bei Verss., Hunde Yitamin B-frei zu futtern, bekam ein Tier 
schwere Krampfe. Um es am Leben zu erhalten, wurde ihm Vitamin B injiziert. Vitamin- 
pulver (H a r r i s ) wurde aufgelóst, neutralisiert, durch 3 Min. Kochen sterilisiert u. 
subeutan injiziert. D;is Tier genas in wenig Stunden, erhielt aber nach Tagen einen 
AbszeB, aus dem sich Bae. Welehii rein kultivieren liefi. Verstarkte Futterung mit 
yitaminreichem Materiał machte das Tier immun gegen Bae. Welehii. Weitere Verss. 
zeigten, daB n. Hunde immun sind gegen Bae. Welehii, yitaminarme Kost jedoch diese 
Im m unitat yernichtet. (Proe. Soc. exp. Biology and Medicinc 25. 657—58. 1928. Yale 
Univ. u. Univ. of Pennsylyania. Sep.) E n g e l .
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John Lewis Rosedale und Christopher Joseph 01iveiro, Studien uber das 
antineuritisclie Vilamin. II. Die Eigenschaften der ,,Heil“substanz. (I. vgl. C. 1928.
II. 461.) Fermentation u. Sterilisation zerstóren das antineurit. Vitamin in einem 
E xtrak t aus poliertem Rcis. Der wirksame Heilfaktor im polierten Reis enthalt Zucker- 
u. fettspaltende, aber lceine eiweiBspaltenden Enzymc. (Bioehemical Journ. 22. 1362 
bis 1367. 1928. Singapore, King Edward VII. College of Medicine.) H i r s c h -K a u f f .M.

Barnett Sure, Diatetische Erfordcrnisse fiir Fruchtbarkeit und Laklalion. XVI. Wirk- 
samkeit von „ Vitavose“ im  Vergleich mit dehydrierter Ilefe in  bezug auf ihren Vitamin-B- 
Gelialt. (XV. vgl. C. 1928- I. 2729.) „Vitavose“ erwies sich yollig unwirksam ais 
Vitamin-B-Quello im Gegensatz zu dehydrierter Brauerei- u. Backerhcfo. (Proceed. 
Soc. exp. Biology and Medicine 25. 603—05. 1928. Fayetteville, Univ. of Arkansas, 
Dept. of Agricultural Chem. Sep.) H i r s c h - K a t j f f m a n n .

Christian Jacobsen, Ekzemheilung durch Viganłol. Die Behandlung ekzem- 
kranker Kinder konnte durch Zufuhr von Vigantol sehr gut unterstiitzt werden. 
(Dtsch. med. Wchschr. 55. 748—49. 3/5. Freiburg i. B., Diakonissenhaus.) F r a n k .

Samuel Karelitz, Behandlung der Rachitis mit bestrahltem Ergosterin ( Vigantol). 
(Vgl. C. 1929. I .v 2791.) Tberapeut. Bericht. Behandlungsdauer bis zum E in tritt 
des Effekts. (Proc. Soc. exp. Biology and Medicine 25. 576—78. 1928. Seo. New York, 
Mount Sinai Hosp., pcd. Dep.) ' OPPENHEIMER.

Otto Rosenheim und Thomas Arthur Webster, Dis biologische Unwirksam- 
ke.it bestrahlter Mycosterine im  Gegensatz zum Ergosterin. Ein neben dem Ergosterin 
im  Mutterkorn enthaltenes Mycosterin wurde isoliert („Fungisterol“). Ebenso wie 
2 andere Sterine gleicher Herkunft erwies es sich nach Bestrahlung biolog, inakt. Vff. 
halten das Ergosterin fiir die alleinige Muttersubstanz des Vitamins D. (Biochemical 
Journ. 22. 1426—28. 1928. Hampstead, National Inst. for Medical Research.) H ir-K .

A. Windaus und O. Rygh, Ober die Ester des Ergosterins und ihr Verhalten bei 
der Vltraviolettbestrahlung. Untersucht wurden das Ergosterin-Acetat, -Bcnzoat, -Palmitat, 
-Phenylurethan, Naphthylurełhan sowie der Allophansaurcester des Ergosterins. Die 
Herstellungsmethoden sowie die MeCergebnisse der Ultraviolettabsorption werden 
mitgeteilt. Bei der physiolog. Priifung der bestrahlten Ergosterincster an R atten wurde 
ein unerwartetes Ergebnis erzielt. Die bestrahlten Ester erwiesen sich ais physiolog. 
schwach oder gar nicht wirksam; dagegen gehen diese inakt. Ester nach der Verseifung 
in Prodd. von hoher antirachit. Wirksamkeit iiber. Vff. schlieBen daraus, daB die Ester 
dureh ultraviolettes Licht zwar dieselbe chem. Umwandlung erlciden wie Ergosterin, 
daB aber fiir die physiolog. A k tm ta t das Vorhandensein der unversehrten sekundaren 
Alkoholgruppe notwendig erscheint. DaB einige der bestrahlten Ester, besonders 
Ergosterylacetat, eine gewisse physiolog. Wrkg. entfalten, erklilrt sich vielleicht dadurch, 
daB diese Ester im Organismus durch eine Esterase gespalten werden. (Nachr. Ges. 
Wiss., Góttingen 1928. 202—16. Jan.) N o e t h l i n g .

Alexander Palladin und s. Epelbaum, Uber den Kreatinphosphorsduregehalt 
in  den weiflen und roten Muskeln bei experimentellem Skorbut und bei Polyneuritis. 
(Zugleich Beitrag zur Biochemie der Aritaminosen, Nr. 12.) (Vgl. C. 1928. II . 2656.) 
Bei chroń. Formen dor Polyneuritis ist der Geh. der Muskeln an Kreatinphosphor- 
siiure (Methode naeh F e rd m an n , C. 1928. II. 2493) bedeutend geringer ais in 
der Norm, der an „Laetacidogen“ (Methode nach EMBDEN), erhoht; umgekehrt sind 
die Verhaltnisse bei der akuten Form. Im  Endstadium des Skorbuts wurde eine 
Verminderung dor Kreatinphosphorsaure u. eine Erhóhung des Laetacidogengeh. 
gegeniiber der Norm beobachtet. Im  Herzmuskel skorbutkranker Tiere fand sich 
iiberhaupt keino Kreatinphosphorsaure; das Lactacidogen war ebenfalls stark ver- 
mindert. Dioso Veranderungen im Kreatinphosphorsauregeh. beim Skorbut sind be
sonders bei der roten Muskulatur ausgesproehen, obwohl in der Norm sio armer an 
Kreatinphosphorsaure ist ais die weiBe Muskulatur. (Biochem. Ztschr. 204. 140—49. 
1/1. Charków, Ukrain. Biochem. Inst.) H irsc h -K a u ffm a n n .

Alexander Palladin und S. Epelbaum, Uber den Einflufi von Hungem auf 
den Kreatingehalt in  Muskeln und auf die Kreatin- und Kreatininausscheidung bei 
Katzen. Bei hungernden Katzcn wurde am 4.—6. Hungertage Kreatinurie festgestellt, 
die im Laufe der Hungerperiodo immer gróBer wird, so daB im Endstadium des Hungems 
ein gróBerer %-Geh. des Gesamt-N ais N des Kreatins ausgeschieden wird ais im Anfang. 
Im  Gegensatz dazu wird die Kreatininausscheidung im Laufe der Hungerperiode 
kleiner, doch geht die Kurve — besonders im Endstadium des Hungorns — der ge- 
samten (Kreatin +  Kreatinin) Ausscheidung stets in die Hohe. Im  Endstadium des
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Hungems ist eine Krcuzung der Kurven von Kreatin u. Kreatininausscheidung be- 
achtenswert. Bis zur 3. Hungerperiode erfolgt eine Zunahme des Kreatingeh. der 
Muskulatur, darni ein langsames Absinken; gegen Ende des Hungerns (4. Periode) 
enthalt der Muskel weniger Kreatin ais in der 1. Hungerperiode, aber doeh noch mehr 
ais in der Norm. (Biochcm. Ztschr. 204. 150—64. 1/1. Charków, Ukrain. Biochem. 
Inst.) H i r s c h - K a u f f m a n n .

W. Heupke und A. V. Mars, Unter sućhungen iiber Ver dauun g aus geschlossenen 
Pflanzenzellen und ilire Bedeutung fiir Physiologie und Pathologie der Yerdauung beim 
Menschen. VI. Fetlverdauung aus roliem Pflanzengewebe. (V. ygl. C. 1928. II. 2038.) 
In  Verss. bei der Maus u. beim Monschen wurde eine Verdauung yon Fott, das sich 
in pflanzlichen Nahrungsmitteln (Niisse u. 01iven) findet, festgestellt, oline daB die 
Zellwande mechan. eroffnet wurden. Die Lipase der Verdauungssekrete muB demnach 
die Zellhiillen der Pflanzen durohdringcn konnen. (Areh. Vcrdauungskrankheiten 44. 
23—31. 1928. Frankfurt a. M., Med. Univ. Polikl. Sep.) H i r s c h - K a u f f m a n n .

Ralph Pemberton, und F. A. Cajori, Bemerkung iiber den Einflu/3 des Kreis- 
laufs auf die Kohleliydratausnutzung. (Vgl. auch C A JO RI, C r o u t e r  u .  P e m b e r t o n , 
C. 1926. II . 256.) Es werden Unterschiede im Blutzuclcergeh. nach Glucoseinjekt. 
{bei Arthritis) gefunden, wenn die Person sitzt oder liegend die Beine hoehhalt. Par- 
tielle Aniimie groBerer Muskelmassen kann also einen EinfluB auf den Kohlehydrat- 
stoffwechsel ausuben. Ablehnung der Angaben yon L e n n o x  u .  BELLIN G ER (Journ. 
clin. Investigation 4. 331. [1927]), daB wiederholte Glucoseinjcktion zu einer yer- 
anderten Rk. des Organismus auf Glucose fuhre. (Journ. clin. Inyestigation 5. 503—09.
1928. Philadelpliia, Prcsbyt. Hosp., Lab. of clin. Chem. Sep.) OPPEN H EIM ER.

Ralph C. Corley, Die Faktoren im  Milchzuckerstoffwechsel. IV. Die Yerteilung 
des den Kaninchen zugefiihrten Milchzuckers. (III. ygl. C. 1928. II. 1007.) Wenn man
1 g Milchzucker Kaninchen intrayenos injiziert, so ist das Blut nach 3 Stdn. yon 
unyergarbarcn reduzierenden Stoffen frei. Uber 75% des zugefiihrten Milchzuckers 
wird ais solchcr im Harn ausgeschieden. Gleichzcitige Zufuhr von Insulin becinfluBt 
die GróBe der Ausscheidung des zirkulierenden Milchzuckers niclit nennenswert. — 
Wenn die Niere durch Weinsaure stark geschadigt war u. fast kein Harn mehr aus
geschieden wurde, war so lange die Milchsaureausscheidung ebenso groB wie beim n. 
Ticr, ais iiberhaupt noch Harn abgesondert wurde. Die Restred. des Blutes wurde 
durch Zufuhr yon Milchzucker wenig beeinfluBt. N ur wenn groBc Mengen zugcfuhrt 
waren, wurde zeitweise Hyperglykamie gefunden. (Journ. biol. Chemistry 81. 541 
bis 544. Marz.) " F. M u l l e r .

A. Sylla, Ein Fali von rorubergehender Cystinurie mit Ausscheidung von Cystein, 
Leucin und Tyrosin. Bei einer 38-jiihrigen nierenkranken Frau konnten im Harn 
Cystein, Leucin u. Tyrosin nachgewiescn werden. Die hocliste ausgeschiedene Tages- 
menge an Cystein betrug 1,47 g in 1100 ccm Harn. (Medizin. Klinik 25. 469—71. 
5/4. Konigsberg, Uniy.) F r a n k .

Homer W. Smith, Die Ausscheidung von Ammoniak und H arnstof durch die 
Kiemen von Fischen. Dio Fische wurden in einen Kasten m it Zwischenwand gelegt, 
so daB man das die Kiemen umspiilende Medium yon der das Hinterteil umspulenden 
trennen konnte. — Beim Wasserkarpfen u. Goldfisch wird nur ein kleiner Teil der 
N-haltigen Substanzen durch den Harn ausgeschieden. 4—lOmal so yiel N  geht durch 
die Kiemen weg. N H 3, Hamstoff, Aminę u. Aminosauren, die leicht diffusibel sind, 
gehen durch dio Kiemen, die schwer diffusiblen Stoffe, wie Kreatin, Kreatinin u. Ham- 
saure, durch die Nieren. Die Ausscheidung von Hamstoff durch die Kiemen scheint 
durch Diffusion zustande zu kommen, móglicherweise auch die des N H a, ohne daB es 
notwendig ist, einen SekretionsprozeB anzunehmen. (Journ. biol. Chemistry 81. 727 
bis 741. Marz. New York, Univ. and Bellevue Hosp. Med. Coli., Dept. of Physiol.) F. Mii.

Johannes Frandsen und Knud O. Molier, Unter sućhungen iiber die Wirkung 
des Theophyllins auf die Chlorid- und Wasserausscheidung bei Kaninchen mit artifizieller 
chronischer tubularer Nephritis. Bei Kaninchen kann durch wiederholte Injektion kleiner 
Mengen K 2Cr„07 eine rein tubulare Nephritis erzeugt werden, die Glomeruli sind mkr. 
nicht geschadigt. Zufuhr yon Theophyllin ruft eine starkere Ausscheidung yon Cl u. 
W. heryor ais beim gesunden Tier. Wird den kranken Kaninchen NaCl zugefiilirt, 
so wird dieses unter TheophyllinwTkg. schneller ais beim gesunden ausgeschieden, gleich- 
zeitig wird auch die Wasserausscheidung wesentlich mehr erhoht, so daB die Konz. 
an Cl im Harn niedrig blcibt. Die Niere m it Tubulusschadigung yermag also sowohl 
NaCl, ais W. in ausrcichender Menge auszuscheiden, sie kann jedoch nicht konzentrieren.
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(Acta mcdica Scandinavica 68. 385—402. 1928. Kopenhagen, Med. Univ.-Klin. des 
Reichshospitals. Sep.) M e i e r .

Leo Loeb und Ida T. Genther, Die Wirkuńg von Alkali auf Amoebocytengewebe 
von Limulus. (Vgl. C. 1929. I. 259; vgl. auch B l a n c h a r d , C. 1925. II. 734.) B e- 
schreibung der Veranderungen von Amoebocyten-(?ea,-e&e unter der Einw. alkal. isoton., 
hyperton. oder hypoton. ATaCT-Lsgg., alkal. KCl-lsgg., (iV#4)2C03- u. KCN-Lsgg. 
Die schadigcnde Wrkg. von KC1 wird durch NaOH-Zusatz etwas gemildert. (NH4)2C03 
iibt auBer seiner Alkaliwrkg. noch spezif. NH.,'-Effekte aus, KCN w irkt dagegen im  
wescntlichen ais Alkali. (Arch. f. exp. Zellforsch. bes. Gcwebezucht. 5. 83—110. 1927. 
Washington, Univ. School of Medicine; Woods Hole [Mass.], Marinę B io l. Lab. 
Sep.) K r u g e r .

M. H. Streicher, Die Aussclieidung des kolloidalen Eisens durch den Magen- 
darmkanal. Kolloidales Eisen wurde bei Kaninchen bei intravenoser Injektion in 
nennenswerten Mengen durch das Coecum ausgeschieden. In  der Galie erscheint es 
nicht in  gróBcrcr Menge u. scheint im Duodenum nicht resorbiert zu werden. An- 
gewandt wurde eino 20%ig. Lsg. von „Eisenzucker“ (Ferristufe). (Journ. Lab. clin. 
Med. 14. 605—09. April. Chicago, Univ. of Illinois, Dept. of Pathol. and Med.) F. Mii.

L. E. Walbum, Metallsalztherapie. 1. Caesiumbehandlung von Mdusen, die mit 
Ratinbazillen infiziert worden sind. 2. Kombination von Serum- und Metallsalztherapie. 
Die Heilung von Mausen, die m it Ratinbazillen infiziert waren, durch Behandlung 
m it 0,0012-mol. Casiumchlorid u. ebenso die Heilung von m it Telanustoxin vergifteten 
Mausen durch kombinierte Anwendung von antitox. Serum +  0,00075-mol. MnCl2 
gelingt nur bei Einhaltung einer geeigneten Diat, die aus Weizcnkleie, WeiBbrot u. W. 
bestehen muB. Frische Milch verhindert das Gclingen derartiger Verss. Gekochte 
Milch wirkt ebenso, dagegen stort Molkę die Heilung im Tetanusvers. nicht. Die Not- 
wendigkeit der Einhaltung einer best. Diilt erklart die Schwierigkeiten der Repro- 
duktion diescr Experimcnte. (Ztschr. Immunitatsforsch. esp. Therapie 61. 146—58. 
23/3. Kopenhagen, Statens Serum-Inst.) SCHNITZER.

Carl L. A. Schmidt und Leopold R. Cerecedo, Weitere Versuche iiber das Schicksal 
von Taurin bei Hunden. Taurin wird unverandert ausgeschieden u. n i c h t ,  wio 
S a l ic o w s k i  annahm, ais Taurocarbaminsaure. (Proc. Soc. exp. Biology and Medi
cine 25. 270—71. 1928. Sep.) O p p e n h e i m e r .

Wilhelm Linneweh, y-Butyrobetain, Grotonbetain und Carnitin im  tierischen 
Stoffwechscl. Nach subcutaner Darreichung von 20 g y-Butyrobetain scheidet der 
Hund im Harn 40% unyerandert, 3%  ais Carnitin aus. Dancben wurden 10 g Tri- 
metliylamin ais Chloraurat isoliert. Nach Darreichung von Crotonbetain fanden sich 
im Harn 33% unverandert u. 0,2% Carnitin, nach Injektion von 3 g Carnitin sub- 
cutan ca. 30% unverandcrtes Carnitin. Fiir die biochem. Umwandlung des Butyro- 
betains im Saugetierorganismus laBt sich folgendes Rk.-Schema ins Auge fassen:

(CH3)3N • CHj • CH, • CH2 • C O -------y  (CH3)3N • CHS ■ CH : CH - C O ------- y
i---------- o ------------! 1--------- O-----------1

(CH3)3N ■ CII, • CIIOH • CH., ■ C O --------y  (CH3)3N-CH 2-CO-CH2.CO ------- >-
I------------------- o --------------------1 L---------------O ---------------1

(CH3)sN-CH2-CO-CH3

Óh ^
(CH3)3N-CH2-CO ^-------y (CH3),N +  HOCHj • COOH

i— o — 1 x — ->• H,N • C(: NH)N(CH3)CH2 • COOH
y-Butyrobetain bewirkt an Mausen beschleunigte Atmung, SpeichclfluB, Pupillen- 
erweiterung, clon. Kriimpfe, Yermehrte Tranensekretion, GefaBverengcrung, Lahmimg 
der motor. Nervcnendigvmgen, Abgang von Harn u. Kot, Herzstillstand in Diastole. 
Letale Dosis fiir 15 g Maus 70—80 mg. R atten sind etwas resistenter. Crotonbetain 
wirkt gleichartig, letale Dosis pro 15 g Maus 60—70 mg. Subcutane Injektion von 
150 mg Carnitin verursacht an einer Maus keine sichtbaren Symptome, 250 mg rufen 
an einer 21 g schweren Maus weder Krampfc noch Lahmung horror. (Ztschr. physiol. 
Chem. 181. 42—53. 8/3. Wiirzburg, Univ.) Gugg enheim .

Wilhelm Linneweh, Carnitin, Crotonbetain und y-Butyrobetain bei der Faulnis. 
(Vgl. vorst. Ref.) Das aus 20 g Carnitinchloraurat isolierte Carnitin wurde m it 4 g 
NaCl, 5 g Glucose, 2 g Pepton W itte u. wenig MgS04 u. Na2H P 0 4 in 11 W. m it einer 
faulcn Pankreasfloeko geimpft u. 3 Wochen bei 37° stehen gelassen. Aus der Faulnisfl.
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konnten 95% der ber. Mcnge Butyrobetain u. 1,2% Trimethylamin isoliort werden. 
2 g Grolonbetain m it 2,5 g Glueose, 1 g Pepton Witte, Spuren- von Na2H P 0 4 u. MgSO.j 
wahrend 2 Wochen gefault, lieferten 90% Butyrobetain u. Spuren Trimethylamin. 
(Ztsehr. physiol. Chem. 181. 54— 57. 8/3. Wurzburg, Univ.) GuGGENHEIM.

L. Kaufer, Ezperimen telle Untersuchungen mit intravenćiser CliolesterinzuJv.hr. 
Boi langdaucrnder intravenoser Zufuhr von Cholestcrin (mit Cholest-Ozonid ais Schutz- 
kolloid stabilisierte neutrale Emulsion des Cholesterins) kommt es nicht zu den Er- 
schcinungen bei Kaninchen, die man bei peroraler Cholestcrinzufuhr sieht, besonders 
nicht zu Athcromatose der GefaBe. Das Allgemeinbefinden der Tiere war kaum ver- 
andort. An don Organon lieB sich nur in Leber, Milz u. der Nebennierenrinde geringe 
Ablagerung von doppoltbreehender Substanz feststellen. (Ztsehr. ges. exp. Medizin 
62. 571—84. 1928. Berlin, Krankenhaus Moabit.) M e i e r .

Giuseppe Carbonaro, Ober ein Slereoisomeres des Cocains: Das rechtsdrehende 
Pseudococain (Psicain). Psicain ist fiir Protoplasma ein weniger heftiges Gift ais Cocain. 
Dio anasthesicrende Wrkg. ist der des Cocains in yielen Fiillen ebenbiirtig. Psicain 
ist (nach Verss. an Ratten) nicht ganz 1/2 so giftig wie Coeain. Psicain hat eine geringe 
lokale gefaBerwciternde Wrkg. Es empfiehlt sich, immer nur frisch hergestellte Psicain- 
lsgg. zu yerwenden, da die Lsgg. allmahlieh an A ktiyitat einbiiBen. (Archivcs inter- 
nationales do Pharmacodynamie et de Thćrapie 33. 208—24. 1927. Messina, Univ.-Inst. 
f. Pharmak. u. Therapie. Sep.) WlLLSTAEDT.

H. Boeminghaus und M. Kochmann, Ober quantitative Unterschiede in  der 
Wirkung der Lokalanasthetika auf sensible wid molorische Nerren. (E in Beitrag zur 
Frage der Leitungsanasthesie.) An 2 geeigneten Praparaten (Nery-Muskelpraparat u. 
am sogenannten sensiblen Reflexfrosch) wird die Einw. yon Cocain, Tropacocain, 
Tutocain, Psicain, Novocain, Eucain, A lypin, Stomin, K„SOx u. yon zwei neuen 
Prodd. „Ciba 1112", „Sandoz 147“ auf den sensiblen u. motor. Neryen studiert. Von 
einzelnen Ausnahmen abgesehen ist der sensible Nery empfindliclicr. Folgcrungcn 
fur prakt.-therapeut. Anwendung u. fur die pharmakolog. Prufung yon Lokalanasthe- 
tika. (Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 141. 237—45. April. Halle, Pharmakol. 
Dost.) O p p e n h e i m e r .

M. Kochmann und H. Lyding, Wirkung der Lokalanasthetika auf sensible und 
molorische Nerven in gepufferten Losungen. (Vgl. yorst. Ref.) Pufferung der Anasthe- 
tikalsg. andert nichts an der Wirkungsweise der Pharmaka, wio sie bei ungepuffertem 
Milieu zur Beobachtung kommt. Der Wirkungsmechanismus geht also wahrschcinlich 
nicht iiber die Andcrung der Wasserstoffzahl, die beim E in tritt in die Nervenscheide 
statthaben konnte. Starker alkal. Pufferlsgg. bewirken allerdings die von G r o s  schon 
1910 beobachtote Wirkungssteigerung. (Areh. exp. Pathol. Pharmakol. 141. 246—47. 
April. Halle, Pharmakol. Inst.) O p p e n h e i m e r .

C. A. Johnson, Eine Bemerkung uber die intraperitoneale Methode der Narkose 
mit Barbitalnatrium bei Iiunden. 250 mg „ Barbital-Na“ pro kg. fiihrte intraperitoneal 
injiziert bei Hunden nach % — W 2 Stde. yoll ausgebildete Betaubung herbei. Die 
Wrkg. ist regelmaBiger, ais wenn man die Substanz in anderer Weise zufiihrt. (Journ. 
Lab. elin. Med. 14. 683. April. Chicago, Univ., Physiol. Lab.) F. M u l l e r .

Chr. Atanasof, Ober die Anu-endung des Ephetonin-Merck bei der rectalen Arertin- 
narkose. Gegen die blutdrucksenkende Wrkg. des Avertins u. zur Bekampfung bereits 
ausgebildeter Kollapszustande bewahrten sich Injektionen von Ephetonin. Kontra- 
indiziert sind F a l le  von Basedow u. starkero Hypertonien. (Medizin. Klinik 25. 827—28. 
24/5. Charlottenburg-Westend, Stadt. Krankcnh.) F r a n k .

Fritz Langer, Gardan in der Balneologie. Mit Garrfa)i-Tablettcn konnten die 
nach den Badener Thermalbadern hiiufig auftretenden Reaktionsschmerzcn sicher be- 
hobon werden. (Wien. med. Wchschr. 79. 728—29. 25/5. Baden b. Wien, Hildegard- 
heim.) F r a n k .

Aldo Castellani, Weitere Bcobachtungen iiber die Behandlung von Epiaermo- 
phytose der Zehen („Mango toe“) und bestimmter anderer Formen von Epidermophytose 
durch Bepinseln mit Fuchsin. 100 ccm des ublichen Carbolfuchsin, 1 g Borsaurc, 5 g 
Aceton u. 10 g Resorcin wirken gunstig bei bestimmten Formen yon ekzematóser 
Dermatitis, wie sie in den Tropen yorkommt. Besonders das sog. „Mango toe“ wird 
meist dadurch gunstig beeinfluBt. (Journ. trop. Medicine Hygiene 32. 77—79. 15/3. 
London, R oss-Inst.; New Orleans, Tulane-Uniy.) F. M u l l e r .

Bruno Sklarek, Sulfoderm, ein therapeutisćher und kosmetischer tichwefelyuder.



326 E f. T i e r p h y s i o l o g i e . 1929. n.

Klin. Bericht iiber giinstigo Erfolge m it Sulfoderm bei dor Behandlung von Hautlciden 
yerschiedenster Art. (Medizin. Klinik 2 5 . 756— 57. 10/5. Berlin.) F r a n k .

Walter Bómer, Tampovagan in  der Praxis. Tampomgan, Glycerin-Gelatine- 
Vaginalkugeln mit Zusatz von Milchzucker, Garungsmilchsaure u. Glykogennahrsalzen, 
gelangt ais solehes u. m it verschiedenen Zusatzen, wio Argent. protein, u. Ichthyol, 
Hg-Salzen u. anderen Zusatzen in den Handel. Die Auswahl der Praparate richtet 
sich danach, welche Krankheitserscheinungcn zu bckśimpfen sind, ob eine einfache 
Entzundung vorliegt oder ob diese gonorrhoischer N atur ist. (Medizin. Welt 3. 688—89. 
11/5. Munster i. W.) F r a n k .

Alois Czepa, Zur Abfuhrwirkung des Bittersalzes. Nach Zufulir von MgS04 
kónncn nur die zucrst aus dcm Magen entleertcn Mengen ihre vołle Wrkg. entfalten. 
Dio spateren werden durch dio Mischung m it den Magen- u. Darmsaften mehr u. mehr 
verdiinnt u. yerlieren so allmiihlich ihre Abfiihrwrkg. (Wien. klin. Wchschr. 42. 537 
bis 538. 18/4. Wien, Kaiserin Elisabethspital.) F r a n k .

L. K. Ungar, Isacen. Klin. Bericht iiber giinstigo Erfahrungen m it dem Ab- 
fuhrmittcl Isacen (Herst. H o f f m a n n -L a r o c h e ). Auch nach langdauerndcm Ge- 
brauch konnte keine Gewóhnung u. Abstumpfung des Darms beobachtet werden. 
(Wien. med. Wchschr. 79. 697—9S. 18/5. Wien.) F r a n k .

Erich Schiitz, Beitrag zur Kenntnis der Herzwirkung des Cardiazols. Intra- 
kardiale Cardiazolinjektioncn bei nach L a n g e n d o r f f  durchstrómten Hunde- u. 
Katzcnherzcn ergaben Steigcrung der Freąuenz u. Hubhohe des Herzens nach kurz- 
fristiger Abnahme der KontraktionsgróGe. Durch elektr. Reizung erzeugtcs Flimmern 
blieb durch Cardiazol unbeeinfluBt, wahrend spontan auftretendes Flimmern durch 
Cardiazol beseitigt wurde. (Ztschr. ges. exp. Medizin 65. 147—52. 10/4. Berlin, 
Physiolog. Inst.) P a a l .

Samuel A. Levine und Marshall N. Fulton, Wirkung des Chinidinsulfats auf 
venłril-ulare Tachycardie. Chinidinum sulfuricum war von uberraschender, oft mo- 
mentaner Wrkg. auf die Herztatigkeit, allcrdings in ungewolint hohen Dosen, die 
aber gut vertragen wurden. In  einigen Fiillen wird der Erfolg der Chinidintherapie 
durch Elektrokardiogramme belegt. (Journ. Amer. med. Assoc. 92. 1162—68. 6/4. 
Boston, U . S. A.) v. T r o s s e l .

C. H. Thienes und A. J. Hockett, Potenzierung der Wirkung des Adrenalins 
am TJterus und Darm durch Cocain. Die Wrkg. des Adrenalins u. Ephedrins wird am 
Uterus durch Cocain sehr Yerstiirkt. Am Dunndarm u. Dickdarm des Kaninehens 
ist keine Steigcrung der Adrenalinwrkg., sondern eine Aufhebung der hemmenden Wrkg. 
des Adrenalins u. Ephedrins durch Cocain nachzuweisen. (Proeeed. Soc. exp. Biology 
and Medicine 25. 793—94. 1928. Univ. of Oregon Med. School. Dcp. of Pharmacol. 
Sep.) M e i e r .

H. Pineas, Klinische Beóbachlungen iiber die Wirkung von Harmin (Merck). 
Es konnte in  klin. Yerss. festgestollt werden, daB Harmin (M e r c k ) ein wertvollcs 
Mittel zur Besserung der M otilitat darstellt, vor allem bei Kranken m it postencephalit. 
Parkinsonismus, dann auch bei solchen m it Paralysis agitans. (Dtsch. med. Wchschr. 
55. 910—11. 31/5. Berlin, Stadt. Hufeland-Hospital.) F r a n k .

Hermann Merkel, Uber Todesfalle im  Gefolge von łherapeulischen Mapnahmen. 
(3 todliche Vergiftungen durch, innere Darreichung von Thalliumaceta.t. —■ 1 Todesfall 
nach inlrai-esicaler Benzininjektion.) Es wird iiber 3 Todesfalle bei 3 Knaben nach 
Verwendung von Thalliumacetat berichtet. Das Praparat war zur Behandlung von 
Mikrosporie in der allgemein iiblichen, dem Kórpergewicht angepaBten Dosis ver- 
abreicht worden. In  samtlichen Organen konnte die Anwesenheit von Tl in quantitativ  
nicht bestimmbaren Mengen festgestellt werden. Vf. mahnt zu noch gróBerer Vorsicht 
bei der inneren Verwendung von Thalliumacetat zu Enthaarungszweeken. Weiter 
wird iiber einen Todesfall im Gefolge einer intravcsicalen Benzineinspritzung berichtet. 
Einem 47-jahrigen Mannę waren zur Entfernung eines in die Harnróhre gesehobenen 
u. dann in die Blase gerutschtcn stabchenfórmigen Wachsstiickes 40 ccm Benzin in 
die Blase gespritzt worden. Bei Wiederholung dieser Prozedur starb der Patient. Durch 
die Unters. der Lungen, des Gehirns, des Blutes u. des Urinrestes in  der Blase konnte 
die Anwesenheit von Benzin n i c h t  nachgewiesen werden. (Dtsch. Ztschr. ges. gerichtl. 
Med. 13. 237—49. 25/4. Miinchen, Univ., Gerichtl.-medizin. Inst.) F r a n k .

W. Laves, Ober den EinfluP von Blausaureddmpfen auf die Farbę der Totenflecke. 
Die hellrote Farbę der Totenflecke bei der CN-Vergiftung, auch wenn sie nicht diffus 
ausgebildet ist, laBt sich m it dem Wesen der CN-Wrkg. durchaus in Einklang bringen.
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Dic Voraussetzung fiir die postmortale Oxydation des Blutes in den Totenfleeken ist 
aber stets der freie Z utritt von O, zu der Hautoberflache. An Korporstellen, an welchen 
diese Bedingungen nicht zutreffen, konnen daher auch grauyiolette Tónungcn der 
Totenfleeke yorhanden sein. (Dtsch. Ztsehr. ges. gerichtl. Medizin 18. 261—69. 25/4. 
Graz, Urny., Inst. f. gerichtliche Medizin.) F kank .

D ujarric  de la  Rivi£re, F lo c u la tio n  des sć ru m s on presenco de  m ćlanges an tig en es te in tu re s
de  resines su iv i d ’une  e tu d e  p liysio log iąue, d ’u n  e x t r a i t  d ’a m a n ite  p h allo lde . P a r is :
Lo F ra n ę o is  1929. (83 S .) B r .:  35 f r .

F. Pharmazie. Desinfektion.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von therapeutisch 

wirksamen basischen Nitroderivalen des 9-Aminoacridins durch Umsetzung von Nitro- 
9-ehloracridinen mit Basen, welche wenigstens zwei bas. K-Atome cnthalten oder von 
Nitro-9-chloracridinen, welche stark bas. tert. N-Atome cnthalten, mit NH, oder 
prim. Aminen. — Z. B. wird 7-Athoxy-3-nitro-9-chloracridin (I) in Phenol gel. am 
W.-Bad erhitzt u. unter Riihren asymm. Didthyldthylendiamin zugesetzt, worauf das 
nach Zusatz yon NaOIf abgesehiedeno Rk.-Prod. nach Auflosen in  Aceton ais Di- 
hydrochlorid gefiillt wird, Krystalle aus A., F. 245—246°, U. in W., aus der wss. Lsg. 
aussalzbar. — In  gleieher Weise wird I  m it y-Dialhylamino-ff-oxypropylamin umgesetzt,
F. des entstehenden Prod. 108°, unl. in W., 11. in Sauren; das Dihydrochlorid schm. 
bei 226— 227°. — Prod. aus I  u. l-Amino-4-didthylaminodthylaminobenzol (dargestellt 
aus Didthylaminodthylclilorid u. l-Niłro-4-aminobenzol unter naehfolgendor Red. der 
Nitrogruppc), Krystalle aus Aceton, F. 120° (Zers.). Das durch Zusatz yon HC1 zur 
Acetonlsg. erhalteno Hydrochlorid ist 11. in W. — Prod. aus I  u. l-Diathylamino-2-oxy-
3-(p-aminophenylamino)-propan (dargestellt aus Epichlorhydrin u. 4-Amino-l-acetyl- 
aminobenzol (II), worauf das Cl gegen den DidłJiylamimcst ausgetauscht u. die Acetyl- 
gruppe durch Yerseifen abgespalton wird; Ol, K p .2i5 185—188°), Krystalle aus Aceton,
F . 131—132°. — Prod. aus I  u. l-(fi-Didthylaminodthylamino)-2-oxy-'i-(p-aminop}ienyl- 
amino)-propan (dargestellt durch Einw. yon Epichlorhydrin auf H, worauf nach Aus- 
tausch des Cl gegen asymm. Diathylathylcndiamin dio Acetylgruppe abgespalton wird; 
Ol, K p .3 230° unter geringer Zers.), Krystallo aus Aceton, F. 86°. — l-Athoxy-2-nitro-
4-aminobenzol wird m it 2-Chlor-4-nitrobenzol-l-carbonsdure (III) in Amylalkohol 8 Stdn.
boi Ggw. von K 2C03 u. Naturkupfcr C erhitzt, worauf dio ontstandeno 5,5'-Dinitro-4'- 
dlhoxydiphenylamin-2-carbonsdurc (Krystalle, F. 254—255° nach der Methode von 
ULLMANN m it PC15 u. A1C13 zu 7-Ałhoxy-3,6-dinitroacridon umgesetzt wird; gelbe 
Nadeln, F. 194—196°. Das hieraus durch Erhitzen m it p-Aminophenol-f}-didłhylamino- 
dthylather durch Erhitzen auf 120° in Phenol wahrend lj2 Stde. erhaltlicho Prod., 
Krystallo aus CH3OH, schm. bei 155°. Das durch Vermischcn einer Lsg. der Verb. 
in Essigoster m it alkoh. HC1 erhaltlicho Hydrochlorid ist 11. in W.; die h. gesatt. wss. 
Lsg. gelatiniert beim Abkiihlen. — 'Dio durch Erhitzen yon HI u. p-Aminophenol-fj- 
diathylaminodthyldther (dargestellt durch Einw. von fi-Didthylaminoathylchlorid auf
l-Acetylamino-4-oxybenzol (Na-Salz) u. nachfolgcnde Abspaltung des Acetylrestes; 
Ol, K p.i3 175°) erhaltliclie 4'-((j-Didlhylaminodthoxy)-5-nitrodiphenylamin-2-carbon- 
sdure (F. 226°) geht durch ULLMANN-Rk. in 7-(f}-Diuthylaminodlhoxy)-3-nitroacridon 
iiber, welches durch PC15 in  7-(f}-Didlhylaminodthoxy)-3-nilro-9-chloracridin yerwandelt 
wird, F. 159—160°. Durch Einw. von NH3 auf eine Lsg. des letzteren in Phenol bei 
langsamcr Steigerung der Temp. auf 139—150° wird das 9-Chloratom gegen N H 2 
ausgetauscht. Die erhalteno Verb. schm. bei 237—238°. — Die Verbb. besitzen 
baktericide Wrkg. (E. P. 283 510 yom 11/1. 1928, Auszug veroff. 7/3. 1928. D. Prior. 
11/1. 1927.) ' A l t p e t e r .

J. Albert Amrein, Montreux, Schweiz, Ilerslellung eines Heilmillels gegen Leu- 
korrhoe. CII20  wird durch H 20 2 teilweiso oxydiert. — Z. B. werden 30 Teile 30%ig- 
CH„0 u. 10 Teilo 32°/0ig. H ,02, zweekmaCig unter Zusatz yon 2 Teilen Phenol, Kreosot 
oder Guajaeol u. Fichtennadelol, auf 60—65° envarmt. Durch die einsetzende Rk. 
steigt die Temp. auf 75—80°. Nach 10—12 Min. kiihlt man auf 60° ab, laCt yollends 
erkalten u. verd. m it 140 Teilen W. Man erhalt so ein Mittel gegen Lenkorrhóe. (Schwz. 
P. 129 729 vom 14/3. 1927, ausg. 2/ 1 . 1929.) N o u v e l .

Asphaltfabrik Rudow Dr. Ing. Wilhelm Schliemann Akt.-Ges., Berlin, Des- 
infektionsmiltel aus Monochlorxylenolgemischen oder dereń Losungen in  Wasser, Seifen
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u. anderen Lósungs- u. Dispergierungsmitteln. — Die Gemische liefcrn mit Seifen 
ohne Zusatz von Dispergierungsmitteln konz. klare Lsgg., welche sich m it W. lialtbar 
verdiinnen lassen. (D. R. P. 475 947 KI. 30i vom 11/3. 1927, ausg. 6/5. 1929.) K u h l .

C. H. Boehringer Sohn, Chemische Fabrik, N ieder-Ingelheim  a. R h ., H e r -  

stellung von Desinfektionsmitteln. (D. R. P. 476 467 KI. 30 i vom  21/6. 1925, ausg. 
18/5. 1929. —  C. 1928. I .  2218.) K u h l in g .

G. A. Krause, Munchen, Sterilisationsmittel fiir Fliissigkeiten. Oligodynam.
wirkende Metalle oder Metallverbb., ■nie Ag, Cu, Au, Ir, Ta, Sb, AgCl o. dgl. werden 
auf Trager, wie porigen keram. Stoffe, hochporigo Ton, Silicagel, Aktivkohle u. dgl. 
oder Metalle, wio Fe, Al oder Cu aufgebracht. (E. P. 306 547 vom 20/2. 1929, Aus- 
zug veroff. 17/4. 1929. Prior. 24/2. 1928.) K u h l in g .

6. Analyse. Laboratorium.
Byron A. Soule, Behdlter fiir kauslische Losungen. Yerss. habcn ergeben, daB 

ein Gummianstrich Glas vor dem Angriff kaust. Lsgg. schutzt. Mehrere in m it Gummi- 
anstrich versehenen Glasflaschen aufbewahrte NaOH-Lsgg. verschiedener Konz. zeigten 
nach 7 Monaten keinerlei Yeranderung. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 
109. 15/4.) J u n g .

G. Frederick Smith, Rasche Entvxisserung von Alkohol mit Bariumoxyd und 
metallischem Calcium. Ein schnclles, sparsames u. einfaches Verf. zur Entwasserung 
von A. besteht in der Verwendung von BaO u. metali. Ca. Auf diesem Wege wird A. 
yon 99 ,4%  hergestellt in etwa %  der Zeit, dio bei Verwendung von CaO zur Gewinnung 
eines A. von gleicher Starkę erfordorlich ist. Dio Ausbeuten mit BaO sind meistens 
besser ais bei Anwendung von Kalk. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 72— 74. 
15/4. Illinois, Urbana, Univ.) JUNG.

L. N. Markwood, Eine neue automatische Pipetie. Die beschriebene neuo Pipetto 
besteht aus einem erweiterten GofaB m it Uberlauf u. der Schieberstange, dio in dio 
Ausgangsóffnung derart paBt, daB ein flussigkoitsdichter VerschluB entsteht. Beim 
Arbeiten wird das GefaB in die FI. gesteckt, wahrend die Schieberstange hochgozogen 
ist, bis das gewunschte Niveau erreicht ist oder schon uberschritten ist. Alsdann wird 
die Schieberstange bis zu der richtigen Hoho hineingedruckt. Ein eventueller Uber- 
schuB lauft durch das Uberlaufrohr ab. Der Vorteil dieser Pipetto besteht darin, daB 
Fullung u. Leerung automat, erfolgt u. das Aufsaugen m it dem Mund fortfallt. (Ind. 
engin. Chem. Analytical Edition 1. 82. 15/4.) JUNG.

Robert F. Mc Crackan, Apparat zum Fiillen von Pipet ten und Bilretten mit 
dtzenden Substanzen. Dio zu fullendo Pipetto oder Biirctte wird mittels Gummistopfen 
in ein Trichterrohr eingesetzt, welches durch einen doppelt durchbohrten Stopfen einer 
Flasche bis fast auf den Boden derselben reicht. Durch die 2. Offnung des Stopfens 
wird ein kurzes Rohr m it Gummiball eingefuhrt. Durch Druck auf den Ballon steigt 
die FI. in dio Pipetto, eine ldeine Offnung unten am Gummiballon wird wahrend des 
E intritts der FI. mit dem Finger geschlosscn, sobald dor Finger entfernt wird, hort 
das Steigen durch den Luftdruckausgleich auf. (Journ. chem. Education 6 . 733. April. 
Yirginia, Richmond.) J u n g .

— , Eine Schnellwaage. Abbildung u. Beschreibung einer Schncllwaago m it einem 
Satz von Reitern von 0,01—0,5 g, die mittels eines Knopfes auBerhalb des Waage- 
kastens aufgesetzt werden. Gewichte unterhalb von 1 g eriibrigen sich hierdurch. 
Die Waage wird von F r e d e r ic k  JACKSON & Co. 44 Chapel Str. Salford, Manchester, 
in den Handel gebracht. (Chem. Ago 20. 397. 27/4.) J u n g .

M. T. Carlisle, Ein Kunstgriff, um eine abgewogene Probe in ein Vaku,um zu bringen. 
Um eine abgewogene Probe in ein Vakuum zu bringen oder in ein ReaktionsgefaB, das 
gasdicht abgeschlossen sein muB, bedient man sich zum Abwagen eines versiegelten 
Kolbchcns, befestigt am Hals einen Seidenfaden u. bringt das Kólbchen in einen Sperr- 
hahn, in welchen man das Kólbchen soweit herabgleiten laBt, daB nur noch das oberste 
Stuck des Halses herausragt. Durch einen Stopfen wird der Hahn abgeschlossen. 
Beim Einbringen in das Vakuum ist es nur nótig, den Sperrhahn herumzudrehen, 
wodurch das obere Endo des Halses abgebrochen wird. (Journ. chem. Education 6 . 
622. April. Hartsville, South Carolina, Coker Coli.) JUNG.

C. C. De Witt und Geo Granger Brown, Ein kontinuierlicher Dcslillierapparat 
fu r Leitfdhigkeitswasser. Beschreibung u. Abbildung einer kontinuierlich arbeitenden 
Kolonne zur Herst. von sehr reinem oder Leitfahigkeitswasser. Alle Teile der Kolonno,
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die m it W. oder Dampf in Beriihrung kommen, sind aus Blockzinn hcrgestełlt. (Ind. 
Engin. Chem. Analytical Edition 1. 109— 10. 15/4. Ann Arbor, Mich., University of 
Michigan.) J u n g .

Setsuzo Takeyama, Eine róntgenographische Methode zur Beslimmung von Krystall- 
achsen. In  einem gewohnlichen Spektrographen m it rotierendem Krystall wird zwisehen 
Krystall u. P latte ein V-formiger Bleidraht aufgestollt u. m it dom Krystall mitbewegt; 
auf jeder Spektrallinie entstehen so zwei Schatten. Ein dritter Schatten wird durch 
einen wagorecht ausgespannten Bleidraht hcrvorgerufen, weleher den primaren Rontgen- 
strahl vor soinem Auftreffen auf don Krystall schneidet. Aus dor Lage dor Schatten 
wird der Glanzwinkel berechnet. — Die Methode ist geoignet fiir dicke Krystalle u. 
fiir die Best. dor Krystallitanordnung auf der Oberflache kaltbearbeiteter Mctalle. 
Gewalzte Pt-Folie u. poliertes Cu wurden untersucht. Fiir P t sind die Resultate in 
Uberoinstimmung m it denen von T a n a k a  (Momoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. 
Serie A. 8 [1925]. 319; ferner C. 1926. I. 1921); poliertes Cu zeigt an der Oberflache 
eine Krystallitanordnung m it (111) u. (100) groÓtenteils nahezu parallel dor poliorten 
Flacho. (Momoirs Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A. 11. 4G9—79. Nov. 
1928.) S k a l ik s .

Fr. Gromann, Ein Beitrag zur quanlitativen Spektralanalyse von Losungen. Nach 
Bcschreibung der Schwierigkeiten, dio bei den alten Methoden zur quantitativen Spek
tralanalyse von Lsgg. auftreten, gibt Vf. die VorsichtsmaBregeln zur Vermeidung der 
Schwicrigkeitcn an. Dieser Anforderung geniigt oine besondere Funkenstrecke mit 
Metallelektrode, die durch einen Errcgerkreis m it Selbstinduktion u. OHiMschem Widcr- 
stand botrieben wird. Dio Spcktrogramme werden photometriert. — Bei Hg-Lsgg. 
wird die Empfindlichkeit durch Zugabe von CuS auf das 1,5- bis 3-fache gesteigert. 
In diesem Falle kann auch durch Vergleieh der Schwarzungsintensitat der Hg-Resonanz- 
linie u. der Cu-Linio A =  2618,4 A. die Konz. der Hg-Lsg. ohne Zuhilfenahme einer 
Normallsg. bestimmt werden. — Die Hg-Resonanzlinie ist ohne besondere Hilfsmittel 
gerade noeh im Spektrum zu erkennen, wenn das Gewicht des Hg in der verdampften 
Lsg. mindestens etwa 1 ,5 -10-6 g betragt. Die kloinste Konz., dio gerade noeh spektral- 
analyt. erfaBt werden kann, betragt 0,0004% . Analyse von Lsgg. geringerer Konz. 
ist durch das Auftreten von Bandenspektren unmoglich. — Bei Einhaltung besonderer 
Bedingungen ist die Fehlergrenze etwa ± 1 0 % ,  prakt. der Photometriergenauigkeit 
entsprechcnd. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 180. 257—74. 8/5. Physik. Techn. Lab. 
d. Betriebskontrolle d. I. G. Farbenindustrie Oppau.) L o r e n z .

— , Farbcergleichung durch Maschine. Das registrierende Spektrophotometer der 
G e n e r a l  E l e c t r i c  Co . ,  S c h o n e c t a d y N .  Y., miBt die Farbę durch reflek- 
tiertes Licht, registriort durch Einzeiehnung einor Kurve. Stimmen 2 Kurven iiberein, 
so handelfc es sich um gleicho Farbtone. Das Spektrophotometer besteht aus einem 
App., der das reflektierte Licht der vor eine Offnung gestellten Probe bricht u. die 
Intensitat jedes Teiles des Spektrums miBt im Vergleieh m it einem Standardspektrum, 
dcm Licht von einer MgC03-Probe, welcho ein auBerordentliches reines WeiB besitzt. 
Die Proben yon der zu untersuchenden Farbę u. der Yergleiehsfarbe werden durch oine 
besondere Gliihlampe bcleuchtet. Durch Klappen gelangen abwechselnd die Strahlen 
der Probe u. des Vorgleichskórpers zum Spektrographen. Ein anderor boweglicher 
Schlitz laBt automat, jeden Teil des Spektrums zu einor photoelektr. oder lichtempfind- 
liehen Rohro gelangen. Dieser pulsiercnde Strom wird durch einen Vakuum-Róhren- 
Verstarker um das Zehnbillionenfache verstarkt u. zu einem Motor geleitet, wodurch 
die Klappo zwisehen der Lichtąuelle u. der Standardsubstanz so reguliert wird, daB 
die Stromschwingung aufhort. Das Offncn der Klappo ist dann ein MaB fiir die Intensitat 
einer bestimmten Linie des Spektrums dor Probefarbe. Die Analyse wird auf einer 
drehbarcn Trommcl registriert. (Amer. Ink Maker 7. Nr. 4. 19—20. April.) J u n g .

T. F. Buehrer und C. Morgan Mason, Kupferozyd ais Titersubslanz in  der Jodo- 
inetrie. Unterss. haben ergeben, daB metali. Cu fiir die Jodometrie ais Titersubstanz 
nicht geeignet ist, weil es keine konstantę Zus. hat. Selbst bestes elektrolyt. Cu hat 
sich ais verunreinigt erwiesen. Dagegen hat sich CuO ais bestandige einheitliche Yerb. 
u. durch seine leiehte Lóslichkeit in H 2S04 ais geeignete Substanz fiir die Jodometrie 
gezeigt. Das im allgemeinen bei dor Jodometrie angewandte Vorf. der Neutralisation 
mit NH3 u . Ansauerung m it Essigsaure ist unnotig, wenn dic Analysensubstanz von 
Nitraten durch Abrauehen befreit ist. Titrationen m it Thiosulfat kónnen m it Genauig- 
keit in  der schwefelsauren Lsg. ausgefiihrt werden, die man nach dem Eindampfen

XI. 2. 22
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zur Trockno erhiilt. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 68—70. 15/4. Tucson 
Arizona, Univ.) JU N G .

Stephen Popoff, Margaret Jones, Carl Tucker und W. W. Becker, Unier- 
sucliungen iiber Jodometrie. I II . Kupfer ais Standard fu r  die Jodometrie. (II. vgl. C. 1926.
I. 445.) Es wird untersucht, ob Cu zur genauen Einstellung des Titers von Thiosulfat- 
lsgg. brauchbar ist. Es ergab sich, daB dies bei elektrometr. Titration durchaus der 
Fali ist; iiber die einzuhaltcnden Bedingungen wurde folgendes festgestellt: 1. Anderung 
des KJ-Gel). in neutraler Lsg. zwischen 4 u. 12% hat keinen EinfluB auf das Verhaltnis 
Na2S20 3: CuS04. 2. In  saurer Lsg. wird das Verhaltnis etwas groBer: 0,2% in 0,1-mol. 
H 2S04- u . 0,08% in 0,4-mol. Essigsaurelsg. (bei Ggw. von 4% K J). 3. In  neutraler 
Lsg. bei Ggw. von 4% K J  ist die Art der Zugabe der Reagenzien gleichgultig. 4. Ebenso 
ist es gleichgultig, ob man bei den angegebencn Konzz. sofort oder nach 10 Min. titriert. 
5. CuJ beeinfluBt das Verlialtnis Thiosulfat-Jod bei Ggw. von 4%  K J  in neutralen 
Lsgg. nicht; in sauren Lsgg. yerursacht es eine VergroBerung dieses Verhiiltnisses. — 
Fiir diese Titrationen war eine genaue elcktrolyt. Best. von Cu notwendig. Vff. emp- 
fehlen hierfiir, die Saurekonz. nicdrig zu halten; nach beendeter Elektrolyse wurde 
der Elektrolyt abgehebcrt u. dauernd durch frischcs dest. W. ersetzt, bis das Ampere- 
meter keinen Strom mehr zeigte. Dann crst wurde der Strom unterbrochen u. die 
Elektrodo entfernt. Zur Prufung auf VolIstiindigkeit der Elektrolyse, d. h. zum Nach
weis sehr geringer Cu++-Mengen, wird die Hamatoxylinmethode (ygl. B r a d l e y , Chem. 
News 94 [1904]. 189) empfohlen, die folgondermaBcn ausgcfiihrt wurde: 2 ccm der 
Lsg. wurden in einen kleinen Porzellantiegol gebracht, 2—3 Tropfen des Hamatoxylins 
zugegeben u. geniigend festes Na2C03, um eine rote Farbo heryorzurufen; dann gab 
man tropfenweise gesiitt. N aH S03-Lsg. zu, bis die rote Farbę yerschwand. Bei Ggw. 
von Cu tra t jetzt eine blaue Farbo auf. So lieBen sich noch 0,06 mg Cu in 200 ccm Lsg. 
nachweiscn. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1299—1306. Mai.) K l e m m .

Stephen Popoff und Adolf H. Kunz, Untersuchungen iiber Jodometrie. IV. Kalium- 
permanganat ais Standard fiir dic Jodometrie. (III. vgl vorst. Ref.) Vff. prufen noch- 
mals nach, ob — wic friiher (C. 1926. I. 445) angegeben — Permanganat ais unab- 
hangiger Standard fiir die Jodometrie benutzt werden kann, auch dann, wenn sehr 
hohc Genauigkeit yerlangt wird. Zur Erhóhung der Genauigkcit wurden Wagebiiretten 
benutzt u. der Endpunkt, wie in der vorst. Abhandlung, elektrometr. bestimmt. Bei 
Verwendung von 6%  K J  u. 0,1% H 2S 04 haben boi 10-minutigem Stehen vor der 
Titration Mn++ u. K+ keinen EinfluB auf den Titcr. In  dieser Zeit tr i t t  auch keine 
Oxydation durch den Luftsauerstoff auf, yorausgesetzt, daB man im Dunkeln arbeitet. 
Auch ist es unter diesen Bedingungen gleichgultig, ob man sofort oder nach 10 Min. 
titriert, bzw. wie man die KM n04-Lsg. zugibt; bei Verwendung von nur 2% K J  zeigen 
sich dagegen geringe Unterschiede. Diese riihren allerdings — wie besondere Verss. 
zeigten — nicht von Jodyerlusten her. Mit besonderer Sorgfalt is t zu prufen, ob das 
yerwendete K J  auch wirklich alkalifrei ist; angeblich „garantiert reine“ Praparate 
des Handels reagiercn zuweilen alkal. Die Brauchbarkeit der Einstellung m it KMnO., 
wurde durch den Vergleich m it dem Titer gegen Na2C20 4 erwiesen. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 51. 1307—11. Mai. Iowa City [Iowa], Univ.) K l e m m .

F. R. Mc Crumb und W. R. Kenny, Der Gebrauch von Kresolrot in  sauren 
Losungen. Es wird darauf aufmerksam gemacht, daB Kresolrot in saurer Lsg. von Rot 
(pH =  0,2) in Gelb (płt =  1,8) umschlagt, u. so gelegentlicli mit Vorteil benutzt w'erden 
kann (Prufung auf Mineralsaurcn in schwachen Sauren, sowie auf stark  hydrolysierbare 
Salze usw.). (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1458—59. Mai. Baltimore [Maryland], 
La Motto Chemical Products Co.) K l e m m .

H. W. Lucas, Modifikation der Hempelschen Gaspipelte. Eine kleine Kugel von 
etwa 0,5 ccm Inhalt, welche in das Capillarrohr eingeblasen ist, yerhindert bei der 
Hempelgaspipette etwa in die Capillare gelangte Blasen, bis zur Gummiyerb. zwischen 
Pipette u. Biirette zu gclangen. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 1. 79. 15/4. 
Toronto, Canada, University.) JU N G .

W. Deckert, Ober den Nachweis und die Bestimmung von Cldorpikrindampfen 
in  Luft. Der ąualitatiye Nachweis gelingt leicht m it einem Testpapier, das m it einer 
5- bis 10%ig. Lsg. von Dimethylanilin in Bzl. getriinkt ist. Bei Anwesenheit von Chlor- 
pikrin momentane Verfarbung, je nach der Konz., von liellgelb-dunkelbraun. Zur 
quantitativen Best. wird das Chlorpikrinluftgemisch durch mit Eisessig beschickte 
Spiralwaschflaschen abgesaugt u. unter Zusatz von Fe reduziert, der Red. durch nas- 
cierenden H iiberlassen. Nach Abfiltrierung, starker Ansauerung mit H N 03 u. Fallung
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m it AgN03 wird Cl nacli V o l h a r d  bestimmt. Dio 2. Methodc ist dio der thorm. Zer- 
sotzung in einom auf 300—500° erhitztcn, m it Kaliumcarbonat beschickten Glasrohr, 
durch das die Luft dirokt gcsaugt wird. Cl-Best. nach den ublichen Methoden. (Ztschr. 
Hyg., Infekt.-Krankh. 109. 485—00. 8/4. Hamburg, Hyg. Inst.) S c h n i t z e r .

W. Bogatsky und W. Biber, Ober eine Methodc zur qwantitativen Be- 
stimmung von Terpentinoldampfen in der Luft. 30 1 Luft wurden durch GlasgefaBe, 
welcho jc 50 ccm 96%ig. A. enthielten, durchgesaugt, 5 ccm dieses A. wurden dann 
mit 5 ccm l% ig. Yanillinhg. in Salzsaure (D. 1,19) ycrmischt. Nach 30 Min. langem 
Stehen wurde dic Farbung m it der angefertigten Skala verglichen. Die Methode bietet 
die Moglichkeit, in kurzer Zeit dio Menge der Terpentinoldampfe in der Luft mit ge- 
nugender Genauigkeit auch bei Cgw. von Bzl., Bzn., Acrolein u. CO zu bestimmen. 
(Ztschr. analyt. Chem. 76. 103—OS. Odessa, Chem.-radiolog. Inst.) W lNKELM ANN.

E le m e n te  u n d  a n o r g a n ls c h e  V e r b ln d u n g e n .
P. Rischbieth, Die Zusammensetzung der Salpetersdure und die Analyse der 

N  i tratę. Die Zus. der HNO3 laBt sich in der Weise feststellen, daB in einer gewogenen 
u. gemessenen Menge in einer Operation die Mengen NO u. O genau erm ittclt werden u. 
das noch fehlende W. aus der Differenz berechnet wird. Dividiert man die gefundenen 
Gewichts- oder Prozentzahlen durch die Mol.-Geww. bzw. (bei O) Atomgeww., so er- 
halt man das Verhiiltnis der Moll. (bzw. Atome) H ,0 : NO: O =  1: 2: 3, daraus die 
Formel H 20  +  2 NO +  3 0  =  H 2N20 6 =  2 H N 03. Man geht von einer konz. Saure 
aus, dereń Geh. man vor, wahrend u. nach dcm Vers. m it Barytwasser u. Phenolphthalein 
oder Methylorange titriert u. setzt NO durch die salzsaure Lsg. eines geringen Uber- 
schusses vonFe in Frciheit, welchcs m it VlO -n.Permanganatlsg. zuriicktitriert wird. Hier- 
durch ist auch der O der H N 03 bestimmt, da 112 g Fe in Oxydulform 16 g O aufnehmen. 
Die kombinierte Eisen-Stickoxydmethode wird vom Vf. allgemein fiir die Analyse 
der N  Urale empfohlen. (Ztschr. physikal.-chem. Unterr. 42. 111—14. Mai/Juni. 
Hamburg.) BLOCH.

A. A. Guntz und J. Barbier, Ober die Bestimmung der Metallc ais Sulfate und 
die Verwendung von Siliciumglas in  der Analyse. Es wurden Verss. angcstellt, um zu 
ermitteln, ob man Metallsulfate in GefaBen aus geschmolzenem reinen Silicium, ohne 
daB diese angegriffen werden, bei der Best. der betreffenden Metalle zum Calcinieren 
ebensogut verwenden kann wie PlatingefaBc. Es hat sich ergeben, daB man Platin 
vollkommen zu diesen Zwecken durch das Si-Material ersetzen kann, wenn der ver- 
wendete Calcinierungsapp. bzgl. der Tempp. regulierbar ist. E rst bei sehr hohen Tempp. 
wird das Materiał durch die Sulfate angegriffen. (Chim. et Ind. 21. 711—12. 
April.) J u n g .

Ant. Jilek und Jan Lukas, Studien iiber die mafianalylische Bestimmung von 
Thallium-l-salzen m it Kaliumpermanganat in salzsaurer Losung. (Forts. von C. 1929.
1. 2559.) Die Rk. T120  +  O, =  T120 3 Y erliiu ft quantitativ: 1. in geniigend verd. Lsg.,
2. bei Anwesenheit von ziemlich viel Alkalichlorid zwecks Uberfiihrung des T1C13 in 
ein schwach hydrolysierbares Doppclsalz u. 3., wenn m it 1/50-n. KM n04-Lsg. gearbeitet 
wird. —- Von den Alkalichloriden sind KC1, LiCl, RbCl, CsCl geeignet, wogegen NH4C1 
u. NaCl weniger gute Resultate geben. (Chemickć Listy 23. 155— 62. 10/4.) M a u TNEU.

Wm. L. Ruigh, E in  empfitidlicher Nachiueis fu r  Magnesium. Vf. hat das von 
S u i t s u  u. OKU.MA (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 29 [1926]. 132) zum Naeh- 
weis von Mg empfohlene o,p-Dioxyazo-p-nitrobenzol seit 2 Jahren m it aus- 
gezeichnetcm Erfolge im Unterricht verwendet. Die Darst. wird beschrieben (Nitr- 
anilin wird diazotiert u. in verd. NaOH-Lsg. m it Resorcin gekuppclt); F. 199—200°. 
Zur Rk. wird eine 0,5%ig. Lsg. in 1% NaOH-Lsg. benutzt. Zur Priifung auf Mg wird 
die schwach salzsaure Lsg. m it einem Tropfen der Reagcnslsg. vcrsetzt. Beim Alkalisch- 
machen der Lsg. erschcint der charakterist. himmelblaue Laek; 1/500 mg Mg lassen sich 
so noch nachweison. NH.,-Salzo stóren, wie D- P. Smith fand, sie miissen also vorher 
abgeraueht werden. Ni- u. Co-Salze geben ebenfalls einen blauen Lack, was zu Irr- 
tiimern fuhren kann. (Journ. Amer. chem. Soc. 51. 1456—57. Mai. Princeton [New 
Jersey], Univ.) K lk m m .

Julius Meyer, Nachweis kleiner Mengen Vanadin. F ó l s n e r  (C. 1929. I. 2560) 
behauptet, daB der Vanadinnachweis m it H 20 2 bei kleinen Mengen V versagt. Der 
Vf. hat im Gegensatz hierzu beim Arbeiten mit moglichst geringen Mengen H„02 u. 
einem groBen UberschuB an Saure, die aber nicht hochprozentig oder gar konz. sein

22*
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darf, noch in Verdd. von 1: 160000 m it Sichcrheit V nachweiscn kónncn. (Chem.- 
Ztg. 53. 366. 8/5.) J u n g .

Ernest H. Swift und Raymond W. Hoeppel, Volumetrisclie Beslimmung von 
Yanadin mittels Kalńimjodat. Die Vorziige der Verwendung von K J 0 3-Lsgg. zur 
yolumetr. Analyse — beąueme Herst., sehr lange Haltbarkcit — sind mehrfach betont 
worden (ygl. z. B. HEISIG, C. 1928. II. 590). K J 0 3 ist auch zur Best. von V 04" ' ge- 
eignet. Man gibt dazu 1. K J  im geringen UberscliuB in die salzsaure Lsg., 2. oxy- 
diert dann das gebildeto .J„ u. das nicht verbrauchtc K J  m it K J 0 3 zu JC1 entsprcehend:

1 . H 3V 04 +  H J  +  2 HCI =  VOCl, +  1/2 J 2 +  3 H 20  u.
2. 2 J ,  +  H JO , +  5 HCI =  5 JC1 +  3 H ,0  bzw.

2 H J  +  H J 0 3 +  3 HCI =  3 JC1 +  3 H 20.
Dic giinstigste Saurekonz. ist die, daB am Endo der Riicktitration die Lsg. an 

HCI 6-n. ist. Unter diesen Bedingungen wird V1V nicht zu Vv zuriiekoxydiert. 
Man kann so Vanadat bei Ggw. von Phosphat, Arsenat u. Ecrrieisen bestimmen; bei 
Anwcscnhcit von Ee (III) fallen dio V-Werte allerdings etwas zu nicdrig aus; der Eehler 
ist aber sclbst bei grofien Ee-Mengen nur klein. Wolframsaure wird durch Phosphor- 
siiure in Lsg. gehalten. Bei der Titration muB das TitrationsgcfaB m it C02 ausgespult 
werden. Eine genaue Yorschrift ist im Original gegeben. (Journ. Amor. chem. Soc. 
51. 1366—71. Mai. Pasadena [Cal.], Inst. of Techn.) K l e m m .

G. E. F. Lundell und J. I. Hoffmann, Die Analyse von Fluflspat. Eingehende
Analysonyorschriften zur Best. von C02, Si02, CaF2, S, Ba, Pb, Zn. (Bureau Standards 
Journ. Res. 2. 671—83. April. Washington.) L o r e n z .

H. Ginsberg und G. Holder, Beitrag zur quantiiativen Sulfatbestimmung in
Fluoriden, insbesondere in Kryolitlien. E s  wurden fiinf verschiedeno Methoden zur 
Best. von Sulfaten neben Fluor idei i auf ihre Anwendbarkeit auf Alunliniumfluoride, 
besonders Kryolithe, gepriift: die Sodaauszugsmethode, die Caleiumbichromatmethode 
nach E h r e n f e l d , dio Benzidinsulfatmethode nach R a s c h i g , die Red. des Sulfates 
zu Sulfid u. Best. des S ais H 2S u. die volligo Austroibung der H F u. Fallung des Sulfats 
ais BaS04. Die erstgenannto Methode gibt koino brauchbaren Resultate, dic zwcite 
u. dritte sind zur Sulfatbest. in Alkalifluoriden geeignet; dagegen bringt die Anwesenheit 
von A1F3 wegen der Schwierigkeit, dieses quantitativ abzuscheiden, groBero Fehler 
herein. Dio beiden letzten Methoden geben guto Werte; insbesondere die nach der 
lotztgenannten Methode erhaltenen Resultate sind einwandfrei. (Ztsehr. angew. Chem. 
43. 314—17. 23/3. Lautawerk.) R o l l .

B e s ta n d te l le  v o n  P f la n z e n  u n d  T le re n .
R. E. Liesegang, Ober den angeblich lokalisierlen Kalinachweis im  PJlanzen- 

gewebe. Nach F. E. L l o y d  u .  V. M o r a v e k  crhalt man eine period. Anordnung des 
Nd., wenn man Triehome von Pelargonium odor Saintpaulia m it Natriumkobalt- 
hexanitrit behandelt u. nach dem Waschen das gebildete Kaliumkobalthexanitrit 
m it Ammoniumsulfid schwarzt. In  yielen Fallen werden die entstehenden Sehnitte 
zuerst in blauer Form angelegt (Kobalthydroxyd) u. gehen erst nach einiger Zeit in 
die schwarze iiber. Dies ist darauf zuruekzufuhren, daB aus dem Ammoniumsulfid 
die Alkalikomponente der Schwefelkomponente vorausdiffundicrt; nicht das CoS 
bandert sich period., sondern das Hydroxyd u. dieses pragt dem Sulfid seine Form auf, 
die Alkalikomponente wirkt ais Formkatalysator (diese von L l o y d  festgestellte 
V o r d i f f u s i o n  ist fiir die histolog. Technik von allgemeiner Bedeutung). — Bei 
Yerss. zwischen Objekttriigern bisweilen auftretende sternformige Figuren (statt 
period. Fallungen) sind die Folgę des Entgegendiffundierens des in der Gallerte vor- 
handenen Salzes A zum eindringenden Salz B, wodureh B nach einiger Zeit kein A 
mchr vorfindet, um damit zu reagieren. Das Entgegendiffundieron bewirkt, daB ein 
lokalisierter Nachweis des K  im Pflanzengewebe m it den angegebenen Mitteln un- 
móglich wird. (Ztsehr. wiss. Mikroskopie 46. 126—28. April. Frankfurt a. M., Inst. 
f. physikal. Grundlagen d. Medizin.) BLOCH.

W. G. Gamble, Schnelle und genaue blułchemische Bestimmungen. Beschreibung 
von Aufbewahrungsflaschen m it automat, sich einstellenden Biiretten zur Beschleu- 
nigung^ der Arbeit nach F o l i n -W u  u. ahnlichem. (Journ. Lab. clin. Med. 14. 
684— 85. April. Charleston.) F .  M u l l e r .

K riele, Vereinfachte Blutunlersuchungsmethoden fiir die AufSenprazis. Es wird 
eine Methode beschrieben, m it der die Zahlung der roten u. weiBen Blutkorperchen 
noch nach langerer Zeit u. fern von der Blutentnahmestelle beąuem u. sieher durch-



1929. II. 6 .  A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 333

gefiihrt werden kann. Sie bestcht im wesentlichen darin, daC das Blut in der Ent- 
nahmespritze m it einer Natriumcitratlsg. gemischt wird. Vf. beschreibt ferner eine 
einfache Methode zur Zahlung der Trombozyten. Bzgl. der Einzelheiten wird auf das 
Original Yerwiesen. (Medizin. Welt 3. 680—81. 11/5. Berlin-Neukolln, Brandenburg, 
Landesfrauenklinik.) F r a n k .

E. Greppi, Die normalen Werle fu r  den Hamoglobinumsatz. Der „hdmolytische
Index.“ Es wurde beim geaunden, erwachsenen Menschen aus dcm 0 2-Geh. die Blut-
farbstoffmenge im Mittel zu 15,5% beim Mann, zu 13,5% bei der Frau gefunden. Mit
Hilfe der Kongorotmethode wurde dio Gcsamtblutmenge zu 7%  des Korpergewichts,
d. h. zu ctwa 5 1 bestimmt. Daraus ergibt sich fiir 70 kg Gewicht bei 46% Erythrozyten
u. 54% Plasma 775 g Hamoglobin ais Gesamtmenge, d. h. etwa 1% des Kórperge w ichts.^
— Mit Hilfe der Aldehydmethodo bestimmt, wurden pro Tag ungefahr 0,11 g Gallen-.",, g n f»,J
farbstoffdcriw. im Harn u. K ot ausgeschicden. Diese Menge entspricht durcWuS'' ^
nicht der zerstorten Hamoglobinmenge, Bondern betragt nur etwa 40% dayetó
Unter „hamolyt. Index“ ist dio folgende Zahl zu verstehen:

-rj... ■ , , 100 Gallonderivato i. mg * ‘Korpergewicht x  X ------------ m ---------- « • U i
Dieser Index gestattet, bei Blutkrankheiten den Blutzerstorungsyerlauf zu voi*f ólgcn'. *•,
(Arch. Italiennes do Biologio 78. 6 Seiten. 1927. Mailand, Univ., Med. K lin ikę-,'
Sep.) F. MullerS ^  A U

Frank G. Haughwout, Eine Quelle von inkonstanten Fehlern be.i dem Dare- 
Hamoglobinometer. Das 1900 eingefuhrte Instrum ent (Philadelphia Med. Journ. 6 .
557) hat eino Beihe von Fehlerquellen, die zum TeU auf opt. Ungleichheit, zum Teil 
auf unzuyerlassiger Herst. beruhen. (Journ. Lab. clin. Med. 14. 659—63. April.
Manila, Pathol. Soc., Lab. of Biol.) F. M u l l e r .

Horkheimer, Ober die Bestimmung des Blutzuckers. Die von E. KAUFMANN 
Yorgeschlagene Schnell-Best.-Methode fiir Blutzucker (C. 1927. I. 1048) liefert nach 
den Erfahrungen des Vfs. nur Naherungswerte. Dic Mikromethode von HAGEDORN 
u. JE N S E N  wird in erster Linie empfohlen. (Pharmaz. Ztg. 74. 546. 24/4. Niirnberg,
Stadt. Krankenhaus.) H a r m s .

H. Schreus und K. Schulze, Praktische, Erfahrungen mit der potentiometrischen 
und colorimetrischen ph-Bestimmung [nach Hollo und Weifi bzw. Balint\ im  Serum.
Die colorimetr. Best. nach H o l l o  u .  W e i s s  oder BAl i n t  wurde techn. in Kleinig- 
keiten verbessert u. m it einer Korrektur versehen, wenn der NaCl-Gch. nicht physiol. 
war. Dann licferte die Methode Werte, die an Genauigkeit nicht hinter der Messung 
mittels Gaskette zuruckstanden. Fiir absol. Bestst. muB man den Yergleicli m it der 
Gaskette haben, sonst kann man fiir feine klin. Messungen auch dio colorimetr. Methode 
benutzen. (Ztschr. ges. exp. Medizin 64. 540—52. 18/2. Dusseldorf, Hautklinik d. 
med. Akad.) F. M u l l e r .

Hsien Wu und Schmorl M. Ling, Notiz iiber die colorimctrische Bestimmung 
von Serumeiweip mittels des Phenolreagens. (Vgl. auch C. 1927. II. 306.) Vf. schlagt 
ais Standard eine alkal. Lsg. von EiereiweiB in 40%ig. Alkohol vor. (Chineso Journ.
Physiol. 2. 399—402. 1928. Peiping, Peking Union Med. College.) H ir s c h -K .

William A. Hinton und Genevieve O. Stuart, Die Agglutinationsreaktion 
mit Glycerin und Cholesterin nach Hinton. Modifikalionen in  der Technik. 2. Mitt.
Bei hoher Zimmertemp. ergaben sich Schwierigkeiten bei der Ausfiihrung der Aggluti- 
nationsprobe. Es wird bei ihr eine 50%ig. Glycerinlsg., eine 0,7%ig. Cholesterinlsg. 
in absol. A., ein alkoh. Rindermuskelextrakt ais Aktivator u. Vcrdiinnung m it 5% 
NaCl-Lsg. benutzt. Die bei 55° inaktiyierten Sera werden m it der Mischung von 
Aktivator, aktivierendem E xtrak t u. Cholesterin, die mehrere Wochen lang gestanden 
hat, gemischt. Es werden steigende Serummengen verwendet. Die Probe bloibt 
16 Stdn. im Wasserbad stehen. — Die Technik kann auch fiir unerhitzte Spinalfl. 
benutzt werden. (Journ. Lab. clin. Med. 14. 621—24. April. Boston.) F. M u l l e r .

Edgar J. Munter, Die Glycerin-Cholesterin-Prazipitationsprobe fu r  Syphilis nach 
Hinton im  Vergleich mit der Wassermannreaktion in 2120 Fćillen. (Vgl. vorst. Ref.)
Es wurden 2031 Doppelunterss. nach Wa. u. nach der HlNTON-Probe gemacht.
Sio stammten von 2120 Patienten. Die beiden Unterss. stimmten uberein in  93,4% 
der Falle. Bei dem Rest von 6,6%  stimmte die HlNTON-Probe mehr zu den klin. 
Erscheinungen. Man sollto dio HlNTON-Probe immer gleichzeitig m it machen, da 
sie zuverlassigcr ist ais die Wa.-Rk. (Journ. Lab. clin. Med. 14. 665— 71. April.
B o s to n , P e t e r  B e n t  B r ig h a m  H o s p ., M ed . C lin .)  F . M u l l e r .



334 G. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1929. II .

Eben C. Hill, Eine fiir Rontgenstrahlen undurchlassige Wismutsuspension fiir  
anatomisclie, histologische und pathologische U?itersuchungen. Es wurde gefunden, daB 
eine Suspcnsion von Wismutoxychlorid in einer Lsg. von Gummi arabicum auBer- 
ordentlich geoignet ist fiir postmortalo róntgenograph. Studien des vaskularen Systems. 
In  den mcisten Fdllen gibt eine 20%ig. Wismutsuspension in einer ll% ig . Gummilsg. 
ausgezeichnete Bilder, bei manehen Geweben miissen jedoeh dio Bedingungen variicrt 
werden, um gUnstige Resultate zu erzielen. Der Gummi dient zur Aggregation der 
feinverteilten Wismutpartikel, u. man kann durch Filtration durch Filter bestimmter 
Maschenweite einheitlichc TeilchengróBe erreichen. Die mit der Suspension injizierten 
Gewebe kónnen mkr. direkt oder in gefiirbten histolog. Schnitten beobachtet werden. 
In  beiden Fallen sind die behandelten Stellen deutlich von dem umgebenden Gewebe 
abgegrenzt. (Buli. Johns Hopkins Hospital 44. 248—G5. April. Anatom. Abt. Jo iIN S  
H o p k in s  Univ.) W e id e n h a g e n .

K. H ofm ann, Beitrag zur Cholecystographie mit einer neuen internen Methode 
(Oral-Tetragnost). Oraltelragnost (Herst. MERCK) enthalt die zur Bldg. des fein- 
verteilten Tetra-Jod-Dioxyphthalophenons notwendige Saure. Durch einfachesAnriihren 
des Priiparats m it gewohnlichem W. laBt sich ein zur Fiillung der Gallenblase dienender, 
wohlschmeckender K ontrasttrank herstollen. Vor dem bisherigen Kapselverf. bietet 
die Verwendung des Pulvers viele Vorteilc. (Miinch. med. Wchschr. 76. 629—31. 
12/4. Darmstadt, Stadtkrankenh.) F r a n k .

Hector Diacono, Verfahren zur Identifizierung von menschlichen Blutflecken 
mittels der Methode der Komplementablenkung durch Auswertung des Serums von mit 
Hammelblutkórperchen vorbehandelten Meerschweinchen. Es wird die bisher iibliche 
Methode der Komplementablenkung zur Identifizierung von Blutflecken, die in den 
letzten Jahren aus unbekannten Griinden unsichere Resultate gab, durch Verdunnung 
des Amboceptors im hamolyt. System in geometr. Reihe so verfeinert, daB nunmehr 
sichere Resultate gewonnen werden. Ausgehend von 0,2 com lOfacli verd. Serums 
(0,02) wird eine Reihe von 10 Verdiinnungen hergestellt, von denen jede 1/10 Serum 
weniger enthalt ais die yorhergehende. Die Ablesung der Resultate gescliieht durch 
eolorimctr. Best. der eingetretenen Hamolyse. (Buli. Sciences pharmacol. 36. 72—77.
Febr.) " " V. T r o s s e l .

F. Dyrenfurth, Weiteres zur Theorie und Technik des Nachu-eises von gasformigem
O2 in L-ungen- und Darmgasen von Leichen. Vf. berichtet iiber sein Verf. zum Nachweis 
von gasformigem 0 2 in Lungen- u. Darmgasen von Leichen. Die Arbeit wird fortgesetzt. 
Bzgl. Einzelheiten vgl. Original. (Dtsch. Zcitschr. ges. gerichtl. Med. 13. 287—90. 
25/4. Berlin.) F r a n k .

George F. Reddish, Priifungsmethoden fiir Antiseptica. Es wird hervorgehoben, 
daB Reagenzglasverss. fiir die biolog. Wrkg. der Antiseptica wenig bedeuten. Trotz- 
dem geben Verss. auf Agarplatten u. ahnlichem immerhin einen Hinweis, ob die Sub- 
st.anzcn uberhaupt antisept. wirken konnen. (Journ. Lab. clin. Med. 14. 649—58. 
April. Baltimore.) F. Mu l l e r .

Erich Rath, Prufung von Wurmmitteln am Essigaal. Vergleich der Wrkg. von 
Arecolin, Pelletierin, Strychnin, Nicotin, Morphin, Chinin, Chlf., CClĄ, Bzl., Toluol, 
p-Cymol, Phenol, m-Kresol, Thymol, fi-Naphthol, Filixextrakt, Santonin, Thujon, 
Campher, Menthol, Cineol, Ascaridol, Chenopodiumol am Essigaal, Regenwiirmern u. 
Moorkarpfen mit dem Ergebnis, daB sich die beiden letzten ais Testobjekt fiir Cestoden- 
mittel u. der Essigaal fur Helminthenmittel eignet. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
141. 129—41. April. Bonn, Pharmakol. Inst.) O p p e n h e im e r .

Soc. an. des Anciens fitablissements Vanhoutte et Juillot, Frankreich, 
Automatische Kohlensdurebestimmung. Einem zylindr. StandgefaB flieBt stiindig W. zu 
u. wird, sobald es eine bestimmte Hóhe erreicht hat, durch einen Siphon abgesaugt. 
Dabei offnet sich der WasserverschluB eines Rohres, welcher die Leitung o. dgl. des zu 
analysierenden Gases mit einer mit W. gefiillten Gaspipette verbindet, d is  in der 
Pipetto befindlicho W. flieBt aus u. eine entsprechende Gasmenge wird eingesaugt. 
Beim Wiederaufsteigen des W. im zylindr. StandgefaB wird das Gas aus der Pipette 
durch eino Alkalilsg. in ein MeBgefaB gedruckt, wolehes mit einer Schreibvorr. in 
Verb. steht. (F. P. 653 844 vom 4/5. 1928, ausg. 28/3. 1929.) K u h l i n g .

Pellerin, F o rm u la ire  ch im iq u e  des lab o ra to ire s  m odernes, biologie, hyg iene, in d u s tr ie . P a r is :  
Lo F ra n ęo is  1929. (4(52 S.) Br.-. 50 f r .
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H erm an n  Staudinger, Anleitung zur organisohen qualitativen Atmlyso. 2., neubcarb. Aufl.
u n te r  M ita rb . von W alter F rost. B e rlin : J .  S p rin g e r 1929. (X V , 144 S .) 8°. M. 0.60.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

United Products Corp. of America, Philadelphia, ubcrt. von: Arthur Biddle,
Trentom (New Jersey), Zerstórung wasseriger Dispersionen von nicht wss. kolloidalen 
Substanzen mittels eines Alkalisalzes, das mit Kalk sich in Atzalkali umsetzt. (Can. P. 
270 571 vom 9 /11 . 1926, ausg. 10/5 . 1927.) M . F .  M u l l e k .

Ferdinand Wreesmann, Miinchen, Zerstauben und Ausbreilen flussiger, breiiger, 
geschmolzener und dhnlicher Stoffe. (D. R. P. 473 455 K I. 1 2 g  vom 14/11. 1924, ausg. 
12 /3 . 1929. —  C. 1926. I .  2819 .) K a u s c h .

Tirage et Ventilation Meoaniąues, Paris, Vorrichtung zum Abscheiden schweben- 
der Teilchen aus einem stromenden Mittel unter Verwendung zweier dns Mittel in ver- 
sehiedenen Richtungen fiihrender Schaufelsatze, 1. dad. gek., daB die Schaufeln des 
zuerst durchstrómten Satzes ganz oder teilweise radial gerichtet sind, so daB sie das 
strómende Mittel gegen eine zur Abscheidung der Teilchen dienendc Wand schleudern, 
wahrend die Schaufeln des zweiten Schaufelsatzes eine dem ersten Satz entgegengesetzte 
Richtung haben u. so die im ersten Satz in Stromungscnergie verwandeltc Druck- 
energie des stromenden Mittels zuriiekgewinnen. — 2. dad. gek., daB die Eintritts- 
u. Austrittsóffnungen fiir das strómende Mittel in der Achse der Vorr. liegen. —
з. dad. gek., daB die gleichachsigen Schaufelsatze durch einen gleichachsigen Trommel- 
kórper voneinander getrennt sind. — 4. dad. gek., daB zwisehen dem Trommelkorper
и. der AuBen- oder Mantelwand eine Zwischenwand angeordnet ist, wolche das
Niedersinken der abgeschicdenen Teilchen erleichtert. (D. R. P. 466 753 K I. 12e 
vom 23/5. 1926, ausg. 11/10. 1928. F. Prior. 28/11. 1925.) K a u s c h .

James Keith & Blackman Co. Ltd., London, Voirichtung zum Ausschleudem 
von Staub aus Gasen u. dgl. mittels eines Fliigelrads. 1. dad. gek., daB das Gehause 
eine zylindr. oder kegelfórmige Vortriebskammer besitzt, in der mittels des Fliigelrads 
der schwer m it Staub beladene Teil der Luft oder des Gases von dem verhaltnismaBig 
staubarmen Teil abgesondert wird, u. eine schraubenfórmige Kammer, in die die 
genannte Vortriebskammer axial ausmundet u. durch die der verlmltnismaBig staub- 
arme Teil des Gases weitergeleitet wird. — 2. dad. gek., daB das Gehause abgestuft 
ist, in der Weise, daB die schraubenfórmige Kammer einen geringeren auBeren Durcli- 
messer besitzt ais die Vortriebskammer. — 3. dad. gek., daB im Innem  der Vortriebs- 
kammer konaxial eine kegelfórmige Schale angebracht ist, die nach hinten zu kon- 
vergiert, u. daB hinter dieser Schale eine Staubkammer vorhanden ist, in die der Staub 
iiber den auBeren Band der Schale hinweggelangt. — 4. dad. gek., daB die Schalen- 
wand eine mittlere Offnung besitzt u. zwisehen der hinteren P latte des Fliigelrads 
u. der Schalenwandung ein Zwischenraum verbleibt, durch den ein Teil der Luft oder 
des Gases aus der Staubkammer zuriick in die Schale flieBen kann. (D. R. P. 466 352 
K I. 12e vom 14/8. 1926, ausg. 9/10. 1928.) K a u s c h .

Soc. an. des Distilleries des Deux-Sevres, Frankreieh, Trennung mit Wasser 
mischbarer Flilssigkeiten voii in  Wasser unldślichen oder schwer lóslichen Fliissigkeiten 
durch Destillation. Das Gemisch wird in die Mittc einer Dest.-Kolonne in Dampfform 
eingeleitet, wahrend in den oberen Teil der Koloime W. eingespritzt wird, das auf 
die Temp. des azeotrop. Gemisches vorgewarmt wird, das aus W. u. der in W. unl. 
oder 11. FI. gebildet wird. Der Boden der Kolonne wird beheizt u. die Dampfe des 
azeotrop. Gemisches, welches im oberen Teil der Kolonne entweicht, werden kon
densiert, wobei sich zwei Schichten bilden. Die eine Schicht besteht aus der unl. oder
11. FI. zusammen m it etwas W. Die andore wird zur Kolonne zuriickgeleitet, wo sich 
ein Gemisch von W. u. der mischbaren FI. ansammelt. — Zwecks Reinigung von alkoh. 
Wurze werden die Dampfe derselben in die Kolonne geleitet, wahrend gleichzeitig W. 
von 98° herunterspruht. Der verd. Alkohol sammelt sich frei von Verunreinigungen 
in der Dest.-Kolonne an. — Ein Gemisch von 70% Essigester, 25 Teilen A. u. 5 Teilen 
W. wird in Dampfform in die Kolonne geleitet u. W. von 73° hineingespritzt. Ein 
azeotrop. Gemisch von Essigester u. W. passiert das Spriihwasser u. wird dann nach 
dem Verlasscn der Kolonne kondensiert. Am Boden der Kolonne sammelt sich A. u. 
W. an. In  gloicher Weise wird Isopropylather von Isopropylalkohol, sowie auch Acetal
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von A. getrennt. (E. P. 304 756 vom 12/12. 1928, Auszug yeroff. 20 /3 . 1929. Prior. 
.26 /1 . 1928.) M . F .  M u l l e r .

RuBJabrik Kahl, K a h l  a. M., Herstellung von Isoliermassen aus Ru fi, dad. gek., 
daB RuB m it Pech, Teer, Teeról, oder anderen, beim Brennen verkokbaren organ. 
Stoffen, wieHarzen, Leim, Kleister zu einer festen Pasto angoriihrt u. in  Muffeln ge- 
brannt wird. — Dio Erzeugnisse sind hochporos u. besitzen eino auBerordontlich geringe 
Warme- u. Schallcitfahigkeit. (D. R. P. 476 946 KU. 80 b vom 30/1. 1927, ausg. 
28/5. 1929.) K u h l i n g .

Metallges. Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hitzebestandige Massen. Die besonders 
ais Isolatoren verwendbaren Stoffe bestehen aus natiirlichen oder kiinstlichen Magne- 
siumorthosilicaten. ZweckmaBig wird gekómtcr 01ivin o. dgl. mittcls eines Binde- 
mittels geformt u. die Porigkeit der Erzeugnisse durch Zusatz von Stoffen erhóht, 
welche durch Erhitzen zersetzt werden, Gase entwickeln o. dgl. oder welche unter 
der Einw. von W. Gase bilden. Aus Hydrolysatcn, wie Serpentin, entstehen Magnesium- 
orthosilicate durch Behandeln mit MgO o. dgl. (E. P. 304 729 vom 24/1. 1929, Aus
zug yeroff. 20/3. 1929. Prior. 25/1. 1928.) K u h l i n g .

K arl Gustav Turek', S ch lach tb lu t-  u n d  A bfallsto ff-V erw ertung . G rund lagen , V era rb e itu n g  
u . V erw ertung  sowio dazu  e rfo rderliche  E in rich tu n g en . B e rlin : A llgem einer In d u a trie -  
V erlag  1928. (192 S.) 8°. P p . M. 12.— .

III. Elektrotechnik.
— , Die Anwendung der Eigenschaften diinner Metallhaute auf die Herstellung 

empfindlicher elektrischer Sicherungen. Beschreibung der Vorziige diinner Haute aus 
goldreicher Au-Ag-Legierung, die elektrolyt. erzeugt werden, vor diinnen Drahten. 
Grundlage der Wrkg. sind Sehrumpfungserscheinungen infolge der Oberfliichen- 
spannung, die von F a r a d a y  u .  neueren Autoren untersucht wurden. Leistungsbelege, 
Literatur- u. Patentangaben. Die Sicherungen werden von der Microfuses Ltd., 
London, E. C. 2, Finsbury Squ., hergcstellt, fiir Stromo von 5 bis einigen Hundert 
Milliamp. (Journ. scient. Instruments 6 . 102—04. Marz.) K y r o p o u l o s .

Charles Jean Victor Fery, Frankroich, Aktivierung von Holzkohlen fiir die elek- 
trische Industrie. Holz wird m it einer Natron- u. Kalilauge behandelt, getrocknet, 
m it verd. H ,S 04 oder Pb(N 03)2-Lsg. impriigniert u. nach nochmaligem Trocknen 
gegliiht. (F. P. 655 092 vom 15/10. 1927, ausg. 15/4. 1929.) K a u s c h .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin, Porige Massen. Alkali- u. saurebestandige 
anorgan. Stoffe, wie B aS04, Cr20 3, A120 3 oder Gemische von ihnen, werden in der 
Lsg. eines erhartenden, ebenfalls alkali- u. saurebestiindigen Stoffes, wio Celluloid 
oder Asphalt, vertcilt, die M. wird geformt u. zur vólligenVerjagung desLósungsm. maBig 
crhitzt. Zwecks Erleichterung der Durchlassigkeit fiir negative Ionen kónnen Metall- 
oxyde zugesetzt werden. Die Erzeugnisse werden ais Diaphragmen verwendet. (E. P. 
305 020 Tom 2/1. 1929, Auszug veróff. 27/3. 1929. Prior. 28/1. 1928.) K u h l i n g .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Berlin, Porige Erzeugnisse. Teilweise abgebundone 
(V d. Ref.) Silicato oder andero alkali- u. saurebestandige Stoffe werden gemahlen, 
gegebenenfalis mit Stoffen, welche, wie Metalloxyde, den D urchtritt von Ionen regeln, 
gemischt, geformt, u. gegebenenfalis gebrannt. Zur Erhóhung der Porigkeit kónnen 
durch Hitze zersetzlicho Stoffe, wie zugefiigt werden. Die Erzeugnisse sollon
vorzugsweise ais Diaphragmen verwendet werden. (E. P. 305 022 vom 11/1. 1929. 
Auszug Y e r o f f .  27/3. 1929. Prior. 28/1. 1928.) K u h l i n g .

Heinr. Traun & Sohne, vormals Harburger-Gummi-Kamm-Co., Hamburg, 
Elektrisches Leit- und Widerstandsmaterial, das aus Weich- oder Hartkautschuk oder 
einer ahnlichen piast. M. m it einem innig damit vermischten Zusatz Y o n  fein ge- 
pulvertem PbO besteht. — Es kann eine genau geregelte Leitfiihigkeit der Erzeugnisse 
erzielt werden. (D. R. P. 476 982 K I. 21 c Y o m  5/11. 1926, ausg. 30/5. 1929.) K u h l .

Comstock & Wescott, Inc., Boston, iibert. Yon: Ernest W. Wescott, Niagara 
Falls, V. St. A., Elektroden fiir alkalische Zellen. Fein Y e r t c i l t e s  metali. Cu u. etwas 
gróberes CuO werden gemischt u. gegebenenfalis unter Mitverwendung von Kupfer- 
gaze unter so hohem Druek zu Blechen o. dgl. geformt, daB das metali. Cu erweicht 
u. ais Bindemittel wirkt. (A. P. 1 711 462 vom 10/11. 1925, ausg. 30/4. 1929.) K u h l .
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Porske Elektńzitats-Ges.m. b. H., Berlin-Charlottenburg, Kupferoxydeleme,nt, 
1. dad. gok., daB zwischen der positiyen u. negativen Elektrode ein aus gebranntem 
keram. Baustoff bestehender, die negatiye Elektrodo haltender ein- oder mehrteiliger 
poroser Kórpor angeordnet ist, dessen aufgesaugter Elektrolyt boi der durch Er- 
hitzung erfolgenden Regenerierung der positiyen Elektrodo schnell yerdampft u. den 
Regonerierungsvorgang wesentlich beschlounigt. — 2. dad. gek., daB der poroso Korper 
einerseits dio positiyen Elektroden yerbindet, andererseits die negatiye Elektrode in 
Nuten fiihrt. — Die Regenerierung der positiyen Elektrodo erfordert nur etwa dio 
Halfte der bisher notigen Zeit. (D. R. P. 476 222 KI. 21b vom 30/12. 1925, ausg. 15/5.
1929.) K u h l i n g .

Metallges. Akt.-Ges., Erankfurt a. M., Akkumulatorenplatte, 1. dad. gek., daB 
das Traggeriist der akt. Masson aus Legierungen yon Pb u. Li mit einem Geh. an Li 
bis 2% betragt. — 2. dad. gok., daB der Pb-Li-Legierung Zusiltze von K , Na u. Rb 
bis zu 1% zulegiert werden. — 3. dad. gek., daB der Pb-Li-Legierung Ca, Ba, Sr oder 
Mg bis zu 1% zugesetzt werden. — Der Zusatz yon K , Na oder Rb erhoht die Hartę 
u. Eestigkeit, der von Erdalkalimetallen die Zahigkeit des Traggeriistes. (D. R. P. 
476 259 K I. 21b vom 19/3. 1927, ausg. 13/5. 1929.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. (Erfinder: Georg Kranzlein, Frankfurt a. M., 
und Richard Karl Muller, Bad Soden), Herstellung von Akkumulatorenplatlen nach 
Patent 475242, dad. gek., daB die BegleitmetaOo in alkal. Lsg. durch Elektrolyse aus 
den P latten entfem t werden. — Das Verf. bietet yor dem Arbeiten in sauror Lsg. 
gemiiB dem H auptpatent don Vorteil der Gewinnung wertvoller Nebcnerzeugnisse, 
z. B. NaOH. (D. R. P. ;476 344 KI. 21b vom 1/6. 1927, ausg. 15/5. 1929. Zus. zu
D. R. P. 475 242; C. 1929. I. 3128.) K u h l in g .

John Louis Lange, Dumont, V. St. A., Schutzmasse fiir Sammkrkontakte. Die 
M. besteht aus einem schweren Ol, z. B. einem Petroleumdestillat, dem getrocknetes 
Na2C03 u. (NH4),SO.„ etwa im Mengenverhaltnis 88%  Na2C03 u. 12% (NH4)2S04, 
zugesetzt sind. (A. P. 1 710 227 vom 9/8. 1927, ausg. 23/4. 1929.) K u h l i n g .

Paul Franęois Joseph Lebrun, Paris, Leuchlróhren. Die aus W, Mo, Fe, Ni 
odor Cd bestehenden Elektroden werden yor dem Einschmolzen in einer Atmosphare 
von H 2 oder N2 gegliiht. In  dio Rohren werden einige Tropfen Hg cingebracht, ein 
hohes Vakuum in ihnen erzeugt, etwas Ne eingefullt, Strom durchgoleitet, wieder 
evakuiert, u. Ar u. Ne eingefiihrt. (A. P. 1709 858 vom 26/8. 1927, ausg. 23/4.
1929.) K u h l in g .

Western Electric Co. Inc., iibert. von: International Western Electric Co., 
New York, iibert. von Earl E. Schumacher, E ast Orange, V. St. A., Gliihkathoden. 
Wolframdrahto werden mit einem gepulverten, thermion. Metali, besonders einom 
Motali der Ceriumgruppe, bedeckt, u. m it diesem zusammcngeschmolzen. (Can. P. 
272 015 vom 17/5. 1924, ausg. 28/6. 1927.) K u h l in g .

M. O.Valve Co. Ltd., London, A. L. Reimann und J. W. Ryde, Wembloy, 
England, Entladungsróhren. Aus Pt-Rh, P t, Ni oder W bestehonde Trager werden in 
wss. Suspensionen getaucht, welehe ein oder mehrero Erdalkalioxydo oder -carbonate 
u. eine geringe Menge metali. Th enthalten. Dor m it der Mischung bedcckte Trager 
wird getrocknet, in  der Rohre befestigt, nach Evakuieren der Róhro erhitzt, um vor- 
handeno Carbonate zu zersetzen, u. nach erneutem Evakuieren einigo Min. auf etwa
1000° erhitzt. (E. P. 306 281 yom 26/2. 1928, ausg. 14/3. 1929.) K u h l i n g .

Metropolitan-Vickers Electrical Co. Ltd., Westminster u. E. Y. Robinson, 
Enfield, England, Elcktronenróhren. Aus Ni, P t o. dgl. bestehonde Trager worden 
mit Erdalkalimetallen, Amalgamen oder Verbb. soleher Metalle beladen, welcho in 
der Hitze dio freicn Metalle erzeugen. Die Trager werden dann in  der Rohre befestigt 
u. durch Erhitzen im Dampf yon Mg, Ba o. dgl. aktiviert. AnschlieBend kónnen 
sie einige Sekunden gegliiht u. gegebenenfalls oxydierend behandelt werden. (E. P. 
307 099 vom 1/ 12 . 1927, ausg. 28/3. 1929.) K u h l in g .

Bell Telephone Laboratories Inc., Now York, iibert. von: Paul P. Cioffi, 
Brooklyn, V. St. A., Magnetische Sloffe yon konstanter Permeabilitat iiber ein weites 
Gobiet werden erhalten, wenn aus Fe, Ni u. Co, z. B. 30% Fe, 45% Ni u. 25% Co 
bestehende Legierungen hoch erhitzt u. wahrend des Abkiihlens der Einw. eines 
magnet. Feldes ausgesetzt werden, welches die Wrkg. des Erdmagnetismus aufhebt. 
(A. P. 1708936 yom 23/12.1926. ausg. 16/4.1929.) K u h l in g .



V. Anorganische Industrie.
Robert Nitzschmann, Berechnungen zur Ammoniaksynthese. (Vgl. C. 1928 . I .  

2979.) Formcln u. Diagramme fiir die NH3-Synthese, welche Raum-, Temp.- u. 
Gleichgewichtsyerhaltnisse, spezif. Warnie, Einfl. der Fremdgase, stufcnweise Synthese, 
Witrmeaustausch, Kompressionsarbeit u. Druckverfliissigung betreffen. (Feuerungs- 
technik 17- 77—79. -89—91. 15/4. Aussig.) A n d r u s s o w .

C. Moran, Was die Regierung der Vereinigten Staałen mit dem Helium macht 
Die Heliuinfabrik bei A m a r i l l o ,  Tcxas, ist jetzt fertiggestellt. Das Naturgas, das 
dort 13/4°/o He enthalt, wird auf rund —180° abgekiililt, wobei alle Bestandteile des 
Gases m it Auspahme des Ho fl. werden. Es wird vor allem zum Fiillen der lenkbaren 
Luftschiffe yerwendet. Da in die Gaszellen dieser Luftschiffe Luft ein tritt u. He ver- 
schwijidet, so muC die Gasfullung in bestimmten Zeitabschnitten gereinigt werden. 
Deshalb wird eine neue He-Reinigungsfabrik der Luftwaffe zur stiindlichen Reinigung 
yon 10 000 KubikfuB He beim Bureau of Mines errichtet. Dic sonstigen Verwendungen 
des He sind unbedeutend; sie werden kurz erórtert. (Canadian Chem. Metallurg. 13. 
95—90. April.) WlLKE.

E. H. de Grahl, Erzeugung und Vencendung ton Wasserstoff. Zusammenfassende 
Abhandlung iiber die Gewinnung von H 2 1. aus Koksofengasen, 2. aus W. durch Atom- 
spaltung mittels des elektr. Stromes nach H o h e n a u s  u . 3. durch elektrolyt. Zers. 
des W. nach L a w a c z e c k .  Fcrner werden die Rolle des Wasserstoffs bei der synthet. 
Olgewinnung u. die Stickstoffsynthese besprochen. (Asphalt u. Teer 29 . 478—80. 
30/4.) ' ' J u n g .

Ferd. Moravec. Wis$enschartliche und technische Umschau. Die technische Her- 
slellung von Wasserstoff. Die Verff. 1. C +  H 20 , 2. Fe +  H20 , 3. die Gewinnung 
von H 2 aus Kokereigas, 4. die elektrolyt. Gewinnung, 5. die Verwendung von Sauren 
oder Laugen in ihrer Einw. auf fileta Ile, 6. die Verwendung von Metallhydriden u.W., 
7. die Entcarburicrung (Spaltung) von KW-stoffen u. 8. das Verf. von B e r GIUS, u. 
zwar dio Einw. von Fe auf H20  unter Druck u. bei 300° werden ausfiihrlich besprochen. 
(Chemicke Listy 23 . 168—72. 10/4.) M a u t n e r .

H.Morin, Fabrikation von Natriumhydroxyd. Die techn. Gewinnung yon Atznatron 
durch Elektrolyse wird beschrieben. (Rey. univ. Soies et Soies artif. 4. 525
531. April.) ” B r a u n s .

H. D. James, Automalische Kontrolle der Elektrolyse bei der Nalronlaugeherstellung. 
Die H o o k e r  E l e k t r o c h e m i c a l  Co.  o f  N i a g a r a  F  a 11 s , New York, 
hat eine Atznatronfabrik bei Tacoma, Washington, errichtet, dic den durch die NaCl- 
Lsg. gehenden Strom automat, kontrolliert. Die elektr. Einrichtung wird an Hand 
yon Abb. cingehend erlautert. Das Herstellungsverf. ist kontinuierlich. Das Cl-Gas 
wird zum Vorratsbehalter abgeleitet u. die NaOH-Lsg. automat, abgezogen. (Chem. 
metallurg. Engin. 36. 234—36. April. East Pittsburgh [Pa.], Westinghouse Electric & 
Manufacturing Co.)  ̂ W ilk e .

Bernhard Neumann, Richard Domkę und Ernst Altmann, Ober die Dampf- 
dntcke einiger fiir den Ammoniak-Sodaprozefl wichliger Salzlosungen. Es werden die fiir 
wss. Lsgg. yon N H .H G O ^N IIJIC O ^ NaHC03; N H tHC03, NH .fil; NH JIC O ]t, 
NaHC03, N H /J l die Dampfdrucke von H ,0, CO., u. N H 3 in einer naher besehriebenen 
Apparatur bei ycrschiedenen Tempp. gemessen u. in Tabellen u. Kmventafeln zu- 
sammengestellt. (Ztsehr. angew. Chem. 4 2 . 279—83. 16/3. Breslau, Techn. Hoch- 
schule, Inst. f. chem. Technologie.) R o l l .

J.-H. Frydlender, Diatomit. Zusammenfassende Abhandlung iiber das Vork., 
die Extraktion u. Verarbeitung, die Eigg. u. Verwendung von Diatomeenerde. (Rey. 
Produits chim. 32. 145—50. 181—87. 15/3.) J u n g .

British Dyestuffs Corp. Ltd., England, Entfermnuj von freiem Chlor oder Brom 
aus Fliissigkeiten, besonders den entsprechcnden Halogenwasserstoffen, durch Fil- 
tration iiber eine Schieht fester KW-stoffe, z. B. Naphthalin, Antliracen oder fester 
Olefine, dio die Halogene binden. (F. P. 6 5 3  0 3 2  vom 19/4. 1928, ausg. 15/3. 1929.
E. Priorr. 27/4. u. 4/5. 1927.) DERSIN.

Sociśtś Anonyme des Charbons Actifs fidouard Urbain, Frankreich, Kon- 
densation ton Phosphor mit Hilfe aktiter Kohle. P-haltige Gasgemische werden bei 
150—200° mit akt. Kohle in Beriihrung gebracht. (F. P. 649 9 3 7  vom 4/8. 1927, 
ausg. 29/12. 1928.) K a u s c h .
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Societe des Phosphates Tunisiens, Frankreich, Phosphorsdure. Man bringt
ein Gemenge von Mineralphoaphat, S i0 2 u. Kolile in einen, auf einem Hercl unten 
endigenden Schacht u. unterwirft es der Einw. einer oder mohrerer Flammcn. Mit 
der Charge zugcfiihrte Luft dient zum Oxydieren des frei gemachten P. (F. P. 654 954 
vom 29/5. 1928, ausg. 12/4. 1929.) K a u s c i i .

Societś des Phosphates Tunisiens, Frankreich, Neutrale Alkaliphosphate. 
Na2H P 0 4-Lsg. wird m it NaOH in solcher Menge vermischt, daB der T iter gegeniiber 
Plienolphthalein u. Methylorangc 0,432—0,451 betragt. (F. P. 655 617 vom 11/C. 
1928, ausg. 22/4. 1929.) K a u s c i i .

Silica Gel Corp., Y. St. A., Kieselsduregel. Man bchandelt Kieselsiiurehydrogel 
m it einer starken Siiure (H2S04), um ersteres zu reinigen. (F. P. 652 022 vom 31/3.
1928, ausg. 2/3.1929.) K a u s c ii .

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Alkaliliydride. Fein verteiltes Alkalimetall wird unter erhóhtem Druck m it H 2 be
li luidelt. (F. P. 34192 vom 29/9.1927, ausg. 2/5.1929. Zus. zu F. P. 637794: 
C. 1928. II. 480.) K a u s c ii .

A. C. Scott, Faversham, England, Behandhing hygroskopischer krysiallinischer' 
Stoffe. Zwccks Verhinderung des Zusammenballens bzw. Erhaltung der Streubarkeit 
hygroskop. krystallin. Stoffe, wie N aN 03, werden diese m it fein vertciltem Asbcst, 
Talcum, Glimmer oder anderen leicht zu zerklcinernden unl. Silicaten von faserigein 
oder blattrigem Bau gemischt. (E. P. 305 721 vom 11/11. 1927, ausg. 7/3.1929.) KtjllL.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Alwin Mittasch, 
Richard Lucas, Mannheim, und Robert Griessbach, Ludwigshafen), HersteUung 
fe in  verteilłer cisenozydhaltiger Gemische gemiiB H auptpatent 422 269, dad. gek., daB 
zwecks Gewinnung fein verteilter cisenoxydhaltiger Gemische das Eisencarbonyl 
zusammen m it anderen, feste Stoffe bildenden, vorzugsweise fliichtigen Verbb. oder 
Elementen verbrannt wird, notigenfalls unter Zuhilfenahme brennbarer Stoffe oder 
indifferenter Gasc oder Dampfe. — Die Verbrennung des Eisencarbonyls wird in 
Ggw. nicht fluchtiger u. nicht oxydierbarer Verbb. yorgenommen. (D. R. P. 474 416 
KI. 12n vom 9/1. 1925, ausg. 2/4. 1929. Zus. zu 0. R. P. 422269; C. 1926. I. 
1270.) SCHALL.

Reginald Hill Monk, Canada, Erdalkalilitanate. S04-frcies Ti(OH)4 wird mit 
einem Erdalkalicarbonat in Ggw. eines Beschleunigers (HC1, CaCl2) erhitzt. (F. P. 
655 399 yom 5/6. 1928, ausg. 18/4. 1929.) K a u s c h .

Cochrane Corp., ubert. von: Svein Dahl-Rode, Pliiladelphia, Zeolith. Eisen- 
ofenschlacke wird mit NaOH behandelt, das crhaltene Prod. getrocknet, gekornt, 
gewaschen, mit Saure behandelt u. gewaschen. (Can. P. 270 953 vom 15/6. 1925, 
ausg. 24/5.1927.) K a u s c h .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
F. Chalamel, Die wissenschaftlichen Methoden in  der keramischen Industrie-. An- 

uendung dieser Methoden in  der Industrie der Fliesen avs Sleinzeug. (S c ie n c e  e t  I n d .  
13. 183— 88. Marz.) S a l m a n g .

Eugene C. Sullivan, Die Vielseitigke.it von Glas. Vf. gibt eine Ubersicht iiber dic 
wissenschaftlichen u. techn. Leistungcn der Corning-Glaswerke. (Ind. engin. Chem. 
21. 177—80. Febr. Corning [N. Y.], Corning Glass Works.) S a l m a n g .

E. Zschimmer, Die Vorausberechnwxg der heiflen Ldsungsalkalitdt des feuer- 
polierUn Natron-Kalk-Silicatglases. Vf. gibt einen Uberblick iiber die Arbeit in
C. 1929. I. 2221. (Keram. Rdscli. 37. 285—88. 25/4.) S a l m a n g .

E. Zschimmer, Die Krystallisationsgeschwindigkeit in Soda-Kalk-Silicagldsern. 
(Journ. Soc. Glass Technol. 13. Transact. 76—84. Marz. — G. 1929- I. 1492.) S a l m .

F. W. Preston, Bemerkung iiber Herm Le Chateliers Gleichung fiir die Viscositut
von Glas. Die Gleichung log (log rj) =  M  (t — 1000)1000/ +  N  ist physikal. nicht 
begriindet u. sie ist von L e  C h a t e l i e r  auch nur unter Vorbehalt aufgestellt worden. 
Die geradlinigen Viscositatskuryen entstehen nur bei Anwendung des C.G.S.-Systems 
mit seinen kleinen Einheiten, andern aber ihr Bild bei Anwendung der Ingcnieur- 
cinheitejn. In einer Nachschrift gibt Le Chatelier diese Tatsache zu, betont aber 
den prakt. Wert seiner Formel. (Journ. Soc. Glass Technol. 13. Transact. 19—25. 
Marz.) S a l m a n g .

F. W. Preston, Eine weitere Mitleilung iiber die Br-uchsysieme. von Glas. Vf.
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analysiert die Auslosung von Spannungen in  kreisrunden Glasplatten, die entweder 
innen oder auBon erwarmt werden. Die Spannungen werden schemat, dargestellt 
u. dio Risse abgebildet. (Journ. Soc. Glass Teehnol. 13. Transact. 3—15. Marz. 
Butler, Pa.) SALMANG.

Joseph Rossman, Die Hcrstdlung ton flachem Sicherheilsglas. Vf. gibt einen 
umfassenden Uberblick iiber die Bedeutung, Geschichte u. die verschicdcnen Herst.- 
Verff. dieses Glases. Sie bestehen darin, daB zwei gleichgroBe Glasschciben durch 
eine Klebschicht aufeinander geklebt werden. Dieses Glas splittert nicht. Ais Kleb- 
stoffe werden verwendet Celluloid, Gelatine, Firnis, Glucoso usw. Es werden viele 
Einzelverff. beschrieben. TJm Verband zwischen Glas u. Celluloidschichten zu er
halten, wird das Glas nach yerschiedenen Patenten m it einer Gelatinesehicht iiber- 
zogen, die durch Lósungsmm. organ. Art ąuillt u. an der Celluloidschieht haftet. 
Genaue Gebrauchsanweisung wird gegeben. Benutzt werden in yerschiedenen Verff. 
HCOOH, Isinglas, Gummi, Ricinusol, Celluloseformiat, Kanadabalsam, Tetralin, 
yegetabil., tier. u. Mineralole. Auch Spiegel konnen so hergestellt werden. Die 
Sicherheitsglaser lassen sieh weiter fiir Augenglaser, Schutzglaser usw. yerwenden. 
Beschreibung von App. zur Herst. solcher Glaser. (Glass Ind. 10. 1—6. 28—34. 
57—64. 88—90. Jan.) S a l m a n g .

A. Erie J. Vickers, Die Anwendung der Kolloidchemie auf das Studium der Tone. I. 
AbriB der Kolloidchemie u. Darst. der Kolloidchemie der Tone m it Anwendungen. 
Es werden zwei sehr umfassende B i b l i o g r a p h i e n  gegeben. (Trans, eeramic. 
Soc. 28. 91—100. 124—47. Febr. London.) ' S a l m a n g .

R. K. Schofield und B. A. Keen, Steifheit■ in  schwachen Tcmsuspensionen. In  
Tonsuspensionen, dio durch ein Minimum von Saure ausgeflockt wurden, entstanden 
kloine, hohle, dichte Formen, die klaro FI. cnthielten u. abgaben. Hiermit ist An- 
steifung verbunden. Eino Abbildung dieser bemerkenswerten Neubldgg. wird wieder- 
gegeben. (Naturę 123. 492—93. 30/3. Harpenden, Herts. Rothamsted Exper. 
Stat.) S a l m a n g .

Bernward Garre, Der E influp des Wassers auf die Fesligkeit gepukerler Stofje 
beim Erhitzen. (Vgl. auch C. 1927. II. 1504.) W.-lósliche Stoffc liaben wegen der 
Oberflaehenwrkg. des W. groBere Festigkeiten ais unl. Die unl. Stoffe haben mit 
verschiedencn Fil. dieselbe Fcstigkeit. Beim Abbinden von Zement findet sich die 
bei der Bildsamkeit von Ton gofundene Wrkg. der Fil. auf H- u. OH-Gruppen wieder. 
(Zement 16. 1023—24. Tonind.-Ztg. 52. 229—30. Keram. Rdseh. 36. 181—82.
1928. Danzig-Langfuhr, Techn. Hochsch.) S a l m a n g .

Soergel, Vorziige und Nachteile der Drehófen fiir  die Zementhcrstellung gegenuber 
den Ring-, Etagen- und anderen Ófen in bezug auf den Scliutz der Arbeiler. Yf. be- 
spricht die Ofenarten der Zcmcntindustrie krit. in bezug auf hyg. u. wirtschaftlicho 
Vorziige. Wegen der erleichterten Arbeitsweisc, dem weitgehenden Schutz gegen 
Strahlung, Staub- u. Abgasgefahr u. der geringen Neigung zur Verschlackung gibt 
er dem Drehofen den Vorzug gegenuber anderen Ofcn. Auch wegen des Ausschlusses 
von Akkordarbeit u. der techn.-wirtschaftlichen Eignung ist er zu empfehlen. (Zentral- 
blatt Gowerbehygiene Unfallverhut. 16. 6—11. 46—55. Jan.) S a l m a n g .

P. Mecke, Die Bildung von zwei terschiedenen Całciumsulfoaluminaten aus dem 
Gips im Zement. Durch Ein w. yon Ca(OH), u. Aluminat auf das Sulfoaluminat ent- 
steht ein neues Sulfoaluminat: 2 (3 CaO• A120 3■ 3 CaSO.,) +  3 Ca0-Al20 3 =  3 (3 CaO- 
Al20 3-2 CaS04). Beide Sulfoaluminate unterscheiden sich auBer durch die molekulare 
Zus. noch durch yersehiedene Krystallformen, die Widerstandsfaliigkeit gegen CaO 
u. NaOH, durch das opt. Verh., ferner dadurch, daB bei der Bldg. des 2. Salzes die 
S03 vollstandig, selbst aus verd. Lsgg., ausgefallt wird. Bei dem 1. Salz bleiben 40% 
des S03 nach 24 Stdn. in Lsg. (Tonind.-Ztg. 53. 681—84. 13/5.) S a l m a n g .

L. Martin, Ein neuer Apparat zum Gipsbrennen. Vf. beschreibt einen m it Rohr- 
schlangen ausgestatteten Kessel, der genaue Brenntempp. innezuhaltcn gestattet. 
Die Rohrschlangen werden m it h. Ol beschickt, das zwischen Kessel u. Koksfeuerung 
natiirlich umlauft. (Tonind.-Ztg. 53. 655—56. 29/4.) SALMANG.

— , Das Brennen der Dachziegel. Beschreibung des Brandes in  period. Ofen u. 
in Ringofen. (Tonind.-Ztg. 53. 651—53. 29/4.) " S a l m a n g .

Wilhelm Ruf, Engoben. Angaben iiber Anbringen der Engoben. (Tonind.-Ztg. 53. 
547— 4S. 8/4.) S a l m a n g .

Ludwig Rudolph, Engóbieren und Glasieren von Dachziegeln. (Dtsch. Ton-Ziegel- 
Ztg. 6. 229—30. 26/4.) S a l m a n g .
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J. W. Mc Burney, Die Druck- und Biegungsfesligkeit yon Ziegełn. Die Druek- 
festigkeit auf einer Fliiche verhalt sich zu der auf einer Kante wie 0,74 zu 2,3. Dieses 
Verhiiltnis wird durch Bldg. von Rissen u. Lamellcn im Ziegel verringert. Das Ver- 
hiiltnis yon ZerreiBmodul zur Druekfestigkeit an flachen Flachen betragt etwa 0,426 
bis 0,070. Die Herstellungsart des Ziegels ist von groBem EinfluB. (Journ. Amer. 
ceram. Soc. 12. 217—29. April. Bureau of Standards.) SALMANG.

Leiclltmetall-Verwertungs-Ges., Trier, Emaillen. Lepidolith oder ein ahnlicher 
naturlichcr Stoff wird m it einem kiinstlich liergestcllton Stoff ahnlicher Zus. gemischt, 
die Mischung mittels W. auf dem zu emaillierenden, besonders eisernem Gegenstand 
vcrteilt u. m it diesem auf etwa 1000° erhitzt. (E. P. 307 259 vom 15/6. 1928, ausg. 
28/3. 1929.) K u h l in g .

Compagnie Centrale des Ćmeris et Produits a Polir (Soc. An.), Frankreich, 
Wasserfeste Schleifmiltel, bestehcnd aus Gemischen von Cellulosecstern (gel. in einem 
fliichtigen Lćisungsm.) u. kornigen Schleifmitteln. (F. P. 655 767 vom 26/10. 1927, 
ausg. 23/4. 1929.) KAUSCH.

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Glasherstellung. 
Die zur Horst, des Glases, besonders solchen von niedrigem Ausdohnungskoeffizicnten, 
crforderlichen Rohstoffe werden innig gemischt, die Mischungen mittels Bindomittel, 
durch Pressen unter bohem Druck, Sintern o. dgl. geformt u. geschmolzen. (E. P. 
307 563 Tom 23/12. 1927, ausg. 4/4. 1929.) K u h l in g .

Comp. Reunies des Glaces et Verres Speciaux du Nord de la France, Boussois- 
sur-Sambre, Tafelglas. Die Glassehmelze flieCt durch die schnauzenartigo Offnung 
einos heizbaren Behalters zwisehen Walzen hindurch auf ein System von Fiihrungs- 
walzon. (E. P. 306 441 vom 29/3. 1928. Auszug veroff. 17/4. 1929. Prior. 20/2.
1928.) K u h l in g .

Edward Danner, Detroit, V. St. A., Herstellung von Glasbandern ohne Ende, 
bei der man die Glassehmelze an beiden Seiten einer Leitplatte herabflieBen u. die 
so gebildeten Schichten am unteren Rande sich zu einem einzigen Glasband vereinigen 
laBt, welches nach ausreichender Erstarrung im freien Gang abgenommen wird, 1. dad. 
gek., daB man die ganze Glassehmelze zuniichst an der Oberseitc einor schragen Leit
platte herabflieBen, einen Teil der Glassehmelze durch eino oder mehrere Unter- 
brechungen der Leitplatte nach dereń Unterseite iibertroten u. an dieser weiterflieBen 
u. die so gebildeten Teilschichten am unteren Rande der Leitplatte zu dem einzigen 
Glasbande sich vereinigen laBt. — 2. Einrichtung zur Ausiibung eines Verf. nach 
Anspruch 1, dad. gek., daB dio schrage Leitplatte durch einen oder mehrere Querspalten 
zum Durehlassen eines Teiles des an der Oberscite herabstromenden Glases unterbrochen 
ist. — Es wird die Feuerpolitur auf beiden Seiten der Glasschicht erhalten. (D. R. P. 
476 746 K I. 32a vom 4/6. 1920, ausg. 27/5. 1929.) K u h l i n g .

J. I. Bronn, Berlin, Hilzebestandige Gegenstande. Dio Gegenstiindo enthalten 
Chromit u. ais Bindomittel Schmelzzement. (E. P. 304 492 vom 10/2. 1928, ausg. 
14/2. 1929.) K u h l i n g .

Verein fiir Chemische und Metallurgische Produktion, Aussig, Hitzebestdndige 
Stoffe. Geschmolzene hitzobestiindigo Stoffe, wie A120 3, Z r02, Zirkonsilicat, Th20 3, 
Ce20 3 o. dgl. werden m it piast. Ton oder Bauxit u. wasserloslichen Salzcn, -wie Sulfaten, 
Chloriden, Phosphaten, Fluoriden oder Boraten, gemischt. Zwecks Herst. von Ofen- 
futtern werden dio Mischungen m it W. zum Brei angeriihrt u. auf die Innenwiinde 
der Ofen aufgetragen. (E. P. 307 580 vom 16/1. 1928, ausg. 4/4. 1929.) K u h l in g .

Marie Louis Fontaine, Frankreich, Kunstmarmor. Der Oberflache beliebiger 
abbindender Massen werden Stuckchen eines wasserunl. Stoffes, wie Glas, Quarz, 
Metallflitter o. dgl. einverleibt. (F. P. 654 133 vom 12/5. 1928, ausg. 2/4. 1929.) K u h l .

Edwin Clarence Eckel, Washington, V. St. A., Schmelzzement und Ferrosilicium. 
A1j03, Fe20 3, S i02 u. CaO onthaltendo Rohstoffe werden bei Ggw. von so viel Kohle 
zusammengeschmolzen, daB der groBto Teil des Fe20 3 u. soviel S i02 reduziert wird, 
daB die entstehende Schlacke die ungefahre Zus. 6 CaO-3 A120 3-S i0 2 hat. Schlacke 
u. Ferrosilicium werden getrennt u. dic Schlacke wird nach dcm Abkuhlen zu Zement- 
pulver vermahlen. (Can. P. 271852 vom 11/1. 1927, ausg. 28/6. 1927.) K u h l in g .

G. M. Thomson, Caledonia, Kanada, Porige Erzeugnisse. E in fertiger Sehaum 
von einer der gewunschten PorengróBe entsprechenden Dichto wird unter LuftabschluB 
mit einem schnell abbindendon Brei, z. B. einer Mischung von Gips u. W., gemengt. 
(E. P. 305 806 vom 31/1. 1928, ausg. 7/3.1929.) K u h l in g .
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G. Richter, Berlin, Porige Mortel. Dor Mórtelmischung wird Ahiminiumpulvcr 
zugesetzt,' welches durch Erhitzen m it einer Lsg. von HgCl« so weit amalgamiert 
worden war, daB es leicht W. zersetzt. Die Mengenverhaltnisse werden so gewahlt, 
daB das Abbinden beginnt, wenn die Gasentw. ihren Hóhepunkt erreicht. (E. P. 
305 415 vom 25/4. 1928, ausg. 28/2. 1929.) ■ KtiHLlNG.

<l’Hubert, Les Chaus, les Cimcnts ct les produits córamigucs. Nouveau tirage. Coli. Ency-
clopedie teehnologique. Paris: J.-B. Bailliere et fils 1929. (96 S.) Br.: 5 fr.

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
A. Gehring, Uber die Praxis der Kalkdungung. (Vgl. auch C. 19 2 8 . I I .  932.) 

K rit. Zusammenstellung des Schrifttums der letzten Jahre iiber die Kalkdungung. 
Besonders berucksiclitigt sind die Fragen der Best. des Kalkzustandes des Bodens, 
EinfluB von Kalkforni u. Feinheitsgrad, Zeit u. Art der Kalkdungung u. ihr EinfluB 
auf die Wrkg. der anderen Dungemittel. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. B. 
7. 249—64. 1928.) G r im m e .

H. WieBmann und E. Schramm, Uber den Einflufi der Kalidiingnng bei ver- 
schieden hoher Stickstoffversorgung auf Ertrag und Qualitdt der Gerste im Jahre 1927. 
Die Vorss. bcrucksichtigcn die Wrkg. u. Rentabilitat der K 20-Diingung u. der N-Diin-
gung (Zahlen im Original) u. den EinfluB von K 20- u. Ń-Diingung auf 1000-Korn-
gewicht, EiweiBgeh. u. KorngróBe. K 20-Diingung beeinfluBt den EiweiBgeh. der 
Gcrsto nur unwesentlich, N  dagegen mehr, das 1000-Korngewicht wird von beiden 
Niilirstoffen nicht eindeutig beeinfluBt, N-Diingung erhóht den Prozentsatz an kleinen 
Kórnern. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. B. 7. 314—22. 1928. Rostoek.) G ri.

W. Zielstorff und Keller, Diingungsversuche mit stadtischen Abwassem im Jahre
1927. (Ygl. C. 1 9 2 7 . II. 2339.) Bericht iiber Diingungsverss. m it stadt. Abwassern 
im GefaBvers. u. auf freiem Felde, erstere mit Senf, Hafer u. Gras, letztere mit Wiese, 
Sommerweizen u. Kartoffel. Ais Bcrieselungswiisser dienten Hausabwśisser u. Cellulose- 
abwasser. Hóhcre Gaben von Celluloseabwasser wirkten in der Regel sehadigend, 
hierbei zeigte sich Senf empfindlicher ais Hafer. Im Feldvers. geniigte die Berieselung 
bei Wiese u. Weizen zur Nahrungsbefriedigung, bei Kartoffeln erwies sich eine Zugabe 
von Kunstdiinger noch lohnend. (Ztschr. Pflanzenernahr. Diingung Abt. B. 7. 323 
bis 339. 1928. Kónigsberg.) G r im m e .

D. Feher, Untersuchungen iiber den zeitlichen Verlavf der Bodenalmung und der 
Mikrobentdligkeii des Waldbodens. Die C02-Produktion des Bodens u. sein Bakterien- 
geh. stehen in direktem Zusammenhang. Es bestelit ein Minimum in den Winter- 
monaten, ein Maximum im Juni u. Ju li u. ein zweites kleineres im Friihlijig. — Unter 
0° hórt die Bodenatmung auf, weil das gefrorene W. der Bodencapillaren die Diffusion 
von C02 unmoglich macht. — Die Intensitiit der Bodenatmung erhoht sich bei Zu- 
nahme der aeroben, vcrmindert sich bei Zunahme der anaeroben Baktcrien. In engeren 
Grenzen haben auch letztere ein Winterminimum u. ein Sommer- bzw. Friihlings- 
maximum. — Die Bodenprotozoen sind oline EinfluB. — Dic cellulosezersetzendcn 
Bakterien, die Buttersiiure- u. Harnstoffvergarerbakterien verhalten sich cntsprechend 
der Gcsamtbaktericnkurve. Die nitrifizierenden Baktcrien haben ihr Maximum im 
Winter, die denitrifizierenden im Herbst. (Biochem. Ztschr. 206 . 416—35. 9/3. Sopron, 
Kgl. ungar. Hochsch. fiir Berg- u. Forstingenieure.) E n g e l .

Th. Schrader, Untersuchungen iiber Kali- und Phosphorsaureaufnahne unserer 
Getreidesorten im Jugendstadium. Die Verss. m it Roggen, Weizen, Gerste u. Hafer 
in yerschiedenen Kultursorten ergaben, daB bereits im friihcsten Jugendstadium 
eharakterist. Unterschiede im Nahrstoffgeh. u. in der Nahrstoffaufnahme auftretcn, 
die auf Sorteneigentiimlichkeit zuriickzufiihren sind. Dic Unterschiede zeigen sich 
in der vegetativen Entw. bei der chem. Analyse. Vegetative Entw. u. Nahrstoff
aufnahme stehen in engster Beziehung. Die K»0-Aufnahme verlauft schneller ais 
die P20 5-Aufnahmc. Dic Dauer der vegetativen Entw. entscheidet nicht iiber die 
Mcngo der aufgenommenen Nahrstoffe. Fiir letztere scheint auch bis zu einem ge- 
wissen Grade der Geh. der Kórner maBgebend zu sein. Die Versuchspflanzen wurden 
am 12. bzw. 18. Tage geerntet. (Fortschr. d. Landwirtsch. 4. 230—33. 15/4. 
GieBen.) Gr im m e .

D. Dettweiler, Die Bekampfung des Unkrautes. Neue Bclcge zur prakt. Unkraut-
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bekampfung m it Hedcrich-Kainit. (Ernahrung d. Pflanze 25. 129—33. 15/3. 
Miinchen.) G r im m e .

A. Hasler, Unkrautbek&mpfungsyersuche mil Hederichkainit. Hedcrichkainit hat 
sich bcstens bewahrt. Nebenbei jedoch darf auch nicht der Kalkzustand des Bodens 
vcrnachliissigt werden. (Ernahrung d. Pflanze 25. 157—58. 1/4. Koppitz [Ober- 
schlesien].) _ G r im m e .

Walter Birk, Die Bekampfung tierischer und pflanzlicher Schadlinge. Hederich- 
K ainit wirkt nicht nur unkrautvernichtend, sondern bewahrt sich auch bei der Bc- 
kampfung der Ackerschneckc u. des Drahtwurmes. {Ernahrung d. Pflanze 25. 155—5(j. 
1/4. Steimel-Westerwald.) G r i m m e .

E. R. de Ong, Petrolol ais Trdger fiir Inseklenbekampfungsmittd und ais Pflanzen- 
anreger. Petrolóle, die leichtcr in die Tierkorper eindringen ais W., sind daher sehr 
geeignet, in Verb. m it Giftcn wie Nicotin u. dgl. zur Insektcnvertilgung dureh Be- 
sprengen verwandt zu werden; die diinnflussigeren Fraktionen sind geeigneter ais 
die zaheren. Auch dic Bliitezeit der Obstbiiume laBt sich durch Bckandlung m it diesen 
Olen bceinflussen. (Ind. engin. Chem. 20. 826—27. 1928. Berkeley, Calif.) BÓRNSTEIN.

Boleslao Silbermann, Ober petroleumhaltige Fliegenvertilgungsmiltel. Fliegen- 
vertilgungsmittel, wie Flit, Tangle-Food, Fly-Tox, enthalten nach Vermutung des 
Vf.s Substanzen von iihnlichen Eigg. wie feingcpulverte Chrysanthemcnbliiten, dereń 
wirksamen Bestandtcil nach St a u d in g e r  Pyretrine bilden. Vf. iibergieBt 100 Teile 
Chrysanthemenpulver m it 1000 Teilen Petroleum, filtriert nach 24 Stdn. u. wieder- 
liolt das 2mai m it frischem Petroleum. — Es wird so eine wirksamc, sehr billige insekti- 
cide FI. erhalten. (Petroleum 25. 533—34. 17/4. Terni.) N a p h t a l i .

Sprengel, Versuchc zur Vergiflung des cinbindigen Traubenwicklers (Clysia arnbi- 
guella Hbn.) mit terschiedenen Arsenrerbindungen. Die Verss. ergaben, daB pulver- 
fórmige Mittel besser wirkten ais Spritzfll. infolge gleichmaBigerer Verteilung auf 
der Traube. (Wein u. Rebe 10 . 517—32. Marz. Neustadt a. d. H.) G r im m e .

Mario Topi, Der Kampf gegen die Gallenreblaus. Zusammenfassende krit. Darst.
der in Frage kommenden Methoden. (Wein u. Rebc 11. 18—28. Mai. Siena.) LuCKOW .

A. Stein, Kalibeslimmung in Mischdiiugem. (Ztschr. angew. Chem. 42. 179—82. 
16/2. — C. 1929. I. 2227.) G r im m e .

M. Noack, Eriibrigen sich Felddiingungsversuclie, wenn Mitscherlich- oder Neubauer- 
Analysen durchgefiihrt werden'! Nach Ansicht des Vf. kann der NEUBAUER-Vers. 
das P 20 5- u. K 20-Bediirfnis des Bodens eindeutig klaren, der Feldyers. bildet fiir ihn 
eine prakt. Erganzung. Der MITSCHERLICH-Vcrs. ist berufen, nach gehoriger Durch- 
arbeitung den Felddiingungsvers. unnotig zu machen. (Fortschr. d. Landwirtsch. 4. 
200—04. 1/4. Berlin.) Gr im m e .

Goy, t)ber die Nachiceisbarkeit des Kalkbediirfnisscs der Boden. (Unter M itarbeit 
von P. Miiller und O. Roos.) Bodensiiure u. Versagen der Boden bei der K ultur 
stchen im engsten Z u sa m m e n h a n g e . Die Feststellungen der Wisscnsehaft stimmen 
uberraschend m it den Beobachtungen der Praxis uberein. Durch eingehende Verss. 
ist noch zu klaren die Bedeutung der CaO-Wrkg. auBerlialb des sauren Gebietes u. 
die Móglichkeit der K a lk a n re ic h e ru n g  von Futtcrpflanzen durch CaO-Diingung. 
Eindeutige Ergebnisse zeitigt nur die chem. Unters. der Bódcn, der Pflanzcnreaktions- 
vers. ist nicht zuyerlassig. Z u r  Beurtcilung eines Bodens sind wichtig die Best. von 
CaC03 u. austauschbarem CaO, der hydrolyt. u. Austauschaciditat, die Best. der pn 
erscheint nicht notig, kann aber in Verb. m it der Titrationsaciditat wertrolle Finger- 
zeige geben. Die Azotobaktermethode ist ungeeignet. — Zur systemat. Schnellunters. 
des Bodens bestimmt Vf. zunachst ph in wss. Suspension, yersetzt m it der entsprechenden 
Menge KC1 u. bestimmt abermals ph, darauf titriert man elektrometr. mit NaOH 
bis pn =  5 (entspricht ungefahr der D A IK U H A R A -Zahl) u . schlieBlich bis pn =  7,7 
(hydrolyt. Aciditat). (Ztschr. Pflanzenernahr. Dungung Abt. B. 7. 393—34. Sept.
1928. Konigsberg.) __________________ G r i m m e .

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Stockliolm, DUngemittel. Roh- 
])hosphat o. dgl. wird mit einer Mischung von H2S04 u. H N 03 u. anschlieBend mit 
NH3 u . C02 oder (NH4)2C03 behandelt. Die Mengen der H 2S04 u. H N 03 werden so 
gewahlt, daB sich in der Lsg. cin Doppelsalz yon der Formel (NH4)2S04-2(NH4)N03 
befindet. Dic Lsg. wird, ohne von dem aus Ca3(P04)2, CaHP04 u. CaCO, bestehenden 
Nd. getrennt zu werden, abgcdampft. (E . P . 3 06  103  vom 15/2. 1929, Auszug yeroff. 
17/4. 1929. Prior. 15/2. 1928.) K u h l in g .
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Eisen- -and Stahlwerk Hoesch Akt.-Ges., Deutschland, Dungemittel. Thomas- 
mehl oder ahnlieho bas. phosphathaltige Stoffe werden, um die Citratloslicbkeit ihres 
Phosphatgeh. zu steigern, mittels Sauren oder saurer Salze neutralisiert, yorzugsweise 
solcher, welche selbst dungend wirken oder m it den bas. Bestandteilen der Phosphat- 
mehle Diingemittel erzeugen, z. B. H N 03, H 3P 0 4 oder K H S04. Die Erzeugnisse 
konnen mit (NH,)2S04 gemisoht werden, ohne wie Thomasmeklmischungen NH3 zu 
yerlieren. (P. P. 653 666 vom 1/5. 1928, ausg. 25/3. 1929. D. Prior. 2/5. 1927.) K u h l .

Brown Co., iibert. von: George A. Richter, Berlin, V. St. A., Diingemittel. 
Ablaugen der Zellstoffbereitung, welche S 0 2 neben (NH,)2S04 oder (NH4)2S 03 oder 
beide enthalten, werden zweckmaBig mittels Rohphosphates neutralisiert, gegebenen- 
falls mit einem Salz des K yermischt u. eingedampft. (A. P. 1 710 272 vom 6/1.
1927, ausg. 23/4. 1929.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Diingemittel. Passend verd. 
Lsgg. geeigneter Temp., welche mehrere Sauren, gegebenenfalls neben Ammonium- 
salzen u. anderen gel. oder suspendierten Diingstoffen, enthalten, werden mittels NH3 
oder NH3 enthaltender Gase zerstaubt. Die Erzeugnisse werden (meist) unmittelbar 
in  streubarer Form gewonnen. (F. P. 652 702 vom 14/4. 1928, ausg. 12/3. 1929.
D. Prior. 11/6. 1927.) K u h l i n g .

Comptoir Commercial des Engrais Paris-Auby, Frankreich, Diingemittel.
Melasseschlempe wird m it einem bas. Stoff, wie CaO, CaC03, K 2C03, CaCN,, Thomas- 
sohlacke o. dgl., Superphosphat oder Praeipitat u. einer Saure, wie H 2S04, H N 03, 
H 3P 0 4 o. dgl. yermischt. Man erhalt ohne Erhitzung ein streubares Dungemittel.
(F. P. 653 085 vom 19/4. 1928, ausg. 16/3. 1929.) K u h l in g .

G. H. Hadfield, Palermo, Herstellung eines Diingemittels aus Abwassersehlamm- 
kuehen, wio er aus der Filtcrpresso kommt, durch Vermahlen mit Bronnstoffasche, 
evtl. unter Zusatz eines Bindemittels. (E. P. 305 346 vom 29/12. 1927, ausg. 28/2.
1929.) M. F. Mu l l e r .

J. J. H. Sturmey, Covontry, Herstellung von Blumentopfen aus Zellstoffmaterial, 
die nach dem Einsetzen in dio Erdo zerfallen u. gleichzeitig ais Dungemittel dienon, 
indem man dem Zellstoff gleichzeitig Pflanzennahrstoffe zusetzt. Die Tópfe werden 
durch Einfullen von Zellstoffbrei in poróse Formen u. Abtrennen des W. hergestellt. 
(E. P. 303 394 vom 26/9. 1927, ausg. 31/1. 1929.) M. F. Mu l l e r .

VIII. Metallurgie; MetallograpMe; Metallverarbeitung.
Gustave Lalanne, Die Flotation der Mineralien. Eine kurze tjbersieht iiber 

dieses Gebiet, wobei die Theorien, die Flotation der Kohle, die bei der Flotation zu 
benutzenden Reagenzien, die Praxis der Flotation u. die okonom. Tatsachen kurz 
gcstreift werden. (Ind. chimique 16. 182—84. April.) W lLKE.

E. Bierbrauer, Benetzbarkeit und Adsorption in  ihrer Bedeutung fiir Flotatioiis- 
vorgange. (Vgl. L u y k e n  u. B ie r b r a u e r , C. 1929- I. 3030.) Der ursachliche Zu- 
sammenhang von Adsorption u. Benetzbarkeit m it der Flotation wird am Beispiel 
des Apatits u. des Zinnsteins, die m it Natriumpalmitat flotiert wurden, gezeigt. Dabei 
h a t die polaro Struktur des Na-Palmitats einen entscheidendon EinfluB, indem die 
hydrophobe KW-stoffgruppe zur Luft orientiert, die hydrophile COONa-Gruppe da- 
gegen zum Minerał gerichtet ist, u. sich an dieses, wahrscheinlich unter Bldg. eines swl. 
Ca-Palmitats, anlagert. So wird auch der an sich nicht flotierbare Zinnstein nach 
Vorbchandlung mit Ca(OH)2, das wohl ein Ca-Stannat an der Oberflache bildet, m it 
Na-Palmitat flotierbar. — Dio Yerringerung der Benetzbarkeit durch Adsorption von 
Na-Palmitat wird durch Randwinkelmessungen gepriift. (Ztsehr. techn. Physik 10. 
139—41. 8/4. Dusseldorf, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Eisenforsehung.) Co h n .

A. Kussmann und B. Scharnow, Uber Hartę und magnetische Eigemchaften 
von Eisen-Kupferlegierungen und ihre Beziehungen zum Zustandsdiagramm. Bringt 
man durch Erhitzen auf hohere Tempp. mehr Cu in  Lsg. u. schreekt ab, wobei die Hartę 
zunehmen muB, so muB umgekehrt die Koerzitivkraft sinken, da ttie „Schrumpfungs- 
spannung“ abnimmt. Die Kocrz.itivkraftmessung ist daher eine auBerordentlich emp- 
findliche Methode zum Nacłiweis yon strukturellen Andorungen, wenn diose m it Ent- 
stehung oder AnderuDg von Eigenspannungen verkniipft sind. Es wird die Hartę, der 
magnet. Sattigungswert u. die Koerzitiykraft im System Fe-Cu untersucht. Die Legie
rungen mit 0,5 u. 1% Cu, in  denen das gesamte Cu stets in Lsg. yorhanden ist, zeigen 
ebenso wie das reine Fe beim Abschrecken keine Anderungen der Hartę oder der
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l{oerzitivkraft. Dio hoherprozentigCn Legierungen zeigen in  t)bereinstimmung mit 
•dem Zustandsclingramm bei hohen Tempp. eino Zunahme der Lóslichkeit des Cu im 
Fe. Dieso priigt sich sowohl in einer Steigerung der Hartę, ais auch in  einem gleich- 
zeitigon Absinken der Kocrzitiykraft nach dem Abschrecken aus. Im  Gegensatz zu 
den Messungen I s ih a r a s  (Sci. Rep. Tohoku Imperial Univ. 11 . Nr. 3) wird bei der 
A-Umwandlung kcinerlei unstetige Anderung der Kocrzitiykraft oder der Harto ge- 
funden. (Ztsehr. auorgan. allg. Chem. 178 . 317—24. 22/1. Bcrlin-Charlottenburg, 
Physikal.-Techn. Reichsanstalt.) WlLICE.

Franz Wever, Uber Eisen-Beryllium- und Eisen-Bor-Ijcgierungen und uber dic 
Struktur des Eisenborids. (Zur Systematik der Eisenlegierungen.) Dio Zustands- 
diagrammo der Zweistoffsysteme Fo-C, Fe-B, Fe-Bo zeigon m it ansteigendon Atom- 
radien einen allmiililichen Obergang von der Gruppo der Zweistoffsysteme m it er- 
weitortem y-Feld (Fc-C) zu der Gruppo m it gcschlossenem Existenzbcroich der y-Phasc 
(Fo-Be). Dio durch eino verfeinerto Priizisionsbcst. nachgewieseno Verldeinerung 
des Gitterparamcters des Bors von 2,856 auf 2,854-10-8 cm ergibt eindeutig, daB B 
m it a-Eisen einen echten Substitutionsmischkrystall bildet. Auch fiir die Misch- 
krystalle y-Eisen-Bor u. y-Eisen-Beryllium darf dies ais wahrsclieinlieh gelten. — 
FHir die im System Fe-B vorkommende Vorb. (Fe2B)x wird eino vollstandige Struktur- 
analyso gegeben, aus weleher das Mol. ais Fet Bo mit zwoi ungloichwertigen B-Atomen 
in einer Anordnung der Fe-Atomo nach streng regularen Tetraedern hervorgeht. Dio 
Verwandtschaft u. der stufenweiso Obergang des Feinbaus von Fey, Fe4N u. Fe4B2 
werden betrachtet. (Ztsehr. techn. Physik 10 . 137—38. 8/4. Dusseldorf, Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Eisenforschung.) Cohn.

— , Modeme Anwendungen von saurebestandigem Eisen. Das saurebestandigo 
„Ironac“-¥e ist gegen kochen HNOs u. H 2S 04 schr bestandig. Es ist eino harte u. homo- 
gene Fe-Legierung, in dcm Aussehcn dem GuB-Fe ahnlich, m it einer dichten Korn- 
struktur, os ist sehr widerstandsfahig gegen Warme u. hat oinen holieren F. ais gowohn- 
liehes GuB-Fe. Das Fe widersteht der Einw. von H N 03, H 2S04 oder einer Mischung 
beider vollkommen, dabei konnen dio SiŁuren verd. oder konz., kalt oder warm sein. 
Wiedergegebeno Bctriebsresultato zoigen dio Giite dieses Braustoffes. Die moglichen 
Verwendungen werden besprochcn. (Journ. Soc. chem. Ind. 48 . 483—85. 10/5.) W i l k e .

Walter M. Mitchell, Iłostsicheres Eisen und seine Anwendung bei der Uerstellung 
und dem Transport von Salpetersuure. Eine ausfuhrlichere Wiedergabe des C. 1929 . 
I. 1258 im Auszug gegebenen Vortrages. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 15 . 303—38. 
Febr. Massillon [Ohio], Central AUoy Steel Corp.) WlLKE.

Robert Hadfield, W. B. Pickering und S. A. Main, Neueste Fortschritte 
in Legierungsstdhlen. Von den hoch Ni-Cr-haltigen Stahlen werden besonders dio „E ra“ - 
Stiihle behandelt. Sie żeigen eine homogepeKornstruktur, u. der kleineBotrag an freiem 
Carbid bis zu 0,2—0,3%> der in einigen Fiillen vorhanden ist, beeinfluBt ihre therm. 
Stabilitat nicht. Der Stahl bildet keincn Span (bis 1000°) u. besitzt bei liohen Tempp. 
bemerkenswerte Festigkeit z. B. bei 700°, weit uber Rotglut, eine Zugfestigkeit von 
31 t/sq. in. u. bei 900° von 19,0 t. Dic Grenzkriechspannung betriigt fiir „Era-Stahl“ 
boi 600° 8 t/sq. in .; bei 700° 5 t  u. bei 800° 21/ ,  t. Zum SchluB werden einigo An
wendungen des Stahles gezeigt. (Iron Steel Engineer 12 . 105—08. April.) WlLKE.

A. Stogo und W. S. Messkin, Untersuchungen an Molybdanstiihlen zur 
Priifung ihrer Vericendbarkeit ais Dauermagnete. Bei einem C-Geh. von etwa 1,5% 
ist ein Mo-Geh. von mehr ais 2—2,5% schadlich, sowohl hinsichtlich der magnet. Eigg., 
ais auch wegen der gróBercn Sprodigkeit u. geringeren Bcarbcitbarkeit. Die giinstigste 
chem. Zus. eines Mo-Magnetstahles ist etwa 0,9—1 %  C u. 2—2,5% Mo. Dic Eigg. 
eines solchen Stables sind erheblich besser ais dio der iiblichen W- u. Cr-Magnetstahle, 
wahrend die Abnahme des magnet. Moments durch Alterung in beiden Fiillen fast 
gleich ist. Zur Erziclung der hóchsten magnet. Eigg. ist dieser Stahl bei 800° in W. zu 
harten. Die Haltezcit auf Hartetemp. ist je nach den Abmessungen des Magneten 
(in einem Pb-Bad) zwischen 5 u. 8 Min. zu wahlen. Eino geringe Uberschreitung der 
Hartetemp. ist auf die magnet. Eigg. ohne wesentlichcn EinfluB. Da dieser Stahl nur 
einen herhaltnismaBig geringen Mo- u. C-Geh. hat, so ist er nicht tcurer ais die iiblichen 
W- u. Cr-Magnetstiihle. E r kommt daher, zumal die Bcarbcitbarkeit nicht geringer 
ist, ais Ersatz fiir diese in Frage. Gutc magnet. Eigg. besitzt auch ein Stahl m it 4,33% 
Mo u. 0,81% C nach der Hartung bei fi75° in W. oder in Ol. Da der Mo-Geh. doppelt 
so groB, also die Kosten lióher, dio Bearbeitbarkeit verschleehtert u. die magnet. Eigg. 
■etwas niedriger sind ais beim ersten Stahl, so ist er fiir die Horst. von Dauermagneten
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nicht zu empfehlen. (Arch. Eisenhiittemvcsen 2. 595—600. Marz. Leningrad, Inst. f- 
Metallforsch.) W lLKE.

Franz Pacher, Das Gieflen von Siahlblocken. Vf. yergleicht dio Bedeutung d er 
GieCvorgango mit der der Schmelzvorgange u. erortert die wichtigsten GieBverff. u.. 
ilire Hauptunterschiede unter Benicksichtigung der therm., metallurg. u. mechan. 
Verhilltnisse. Im  bcsonderen werden dio Tempp., dio in den einzelnen Teilen des- 
GuBstiickes boim Arbeitsvorgang auftreten, verfolgt, die Móglichkeiten ilirer Bc- 
einflussung erlautert u. ihr Zusammenhang m it der Bldg. von Lunkcrn, Seigerungen, 
Blasen usw. besprochen. Ferner betrachtet Vf. die Fragcn der O.\ydation wahrend 
des GieBens, dor Schlackeneinschlusse u. der RiBbldg. u. gibt zum SchluB allgemeino 
Gesichtspunkto fiir dio Wahl der giinstigsten GieBbedingungen. Der Arbeit sind Ab- 
bildungen bcigefiigt. (Stahl u. Eisen 49 . 627—43. 2/5. Dusseldorf.) L u d e r .

W  Guertler, Von der Veredelung der Metallegierungen. Ausgehend von den 
beiden bekanntesten Veredelungen von Legierungen, namlich der Hartung von Stahl u.. 
von Duralumin, erlautert Vf. an Hand von Zustandsdiagrammtypen die verschiedenea 
Móglichkeiten u. Voraussetzungen, dio fiir solclie Yeredelungon maBgebend sind. 
(Metali-Wirtschaft 8 . 510—15. 24/5. Berlin-Charlottenburg.) L u d e r .

Frederick M. Becket, Chromlegierungen. Fruhere Entwicklung und uniesie An- 
wendungen. (Iron Coal Trades Rev. 118 . 211. 246— 47. 15/2. Union Carbide and Carbon 
Research Lab., Inc. — C. 1929 . I. 1605.) W i l k e .

Ch. L. Ackermann, Versuche zur Erhóhung der Festigkeit ton Bleilagermelallen. 
(Vgl. E l l i s ,  C. 1 9 2 8 . II. 488.) Dio von E l l i s  angegebenen Werte fiir die Festigkeit 
der Pb-Lagermetallo stellon keinen MaBstab fiir dio Giito u. Anwendungsmóglichkoit 
von Legierungen auf Pb- oder Sn-Basis ais Lagermetalle dar. Auf Grund seiner eigenen 
Untcrss. kommt Vf. zu dem Ergebnis, daB die Hiirten prakt. keino Becinflussung 
inncrhalb der Fchlergrenzen erfahron; wird das Sn restlos durch Tl ersetzt, so sind. 
dio Hartobefundc dieser Legierungen boi dem Fchlon der Zinnantimonidphase wesentlich 
niedrigcr ais dio Werte der Tl-freien Sn-haltigcn Pb-Lagermetalle. Die spezif. Schlag- 
arbeit wird ebcnfalls durch Tl nicht beeinfluBt, auch die Hohenverminderung bei 
RiBbeginn nicht. E in Tl- Geh. in Hochbleilegierungen ist infolgedessen prakt. wirkungslos 
u. vermag unter keinen Umstanden den Hoohbleilagermetallen m it niedrigen Sn-Gehh. 
Festigkeiten, d. h. Harten u. m it diesen Widerstand gegen Druekbeanspruchungen 
u. spezif. Schlagfestigkeiten bis an die Grenze der Hochzinnlegierungen zu verleihen, 
geschweige denn diese zu ubertreffen. (Metali-Wirtschaft 18 . 422—23. 3/5.) K a l p e r s .

Willi Claus und Hanns Goeke, Zur Kenntnis der gegossenen Zinn-Kuprer- 
legierungen. Die Terschiedenen genormten Cu-Sn-Legierungen (Bronzen) wurden auf 
ilire Eigg. im gegossenen Zustando naher untersucht. Zunachst wurde die GroBe der 
umgckehrtcn Blockseigerung in Abhangigkeit von dem Sn-Gch., dcm Formstoff, der 
Formkonstruktion, der GieBtemp. u. cinigen lokalen therm. Stórungen untersucht. 
Aus umfangreichen metallograph. Unterss. ergab sich dann, daB die umgekehrte 
Blockseigerung auf die Abscheidung von Gas aus einer Restschmelze m it etwa 24% Sn, 
die bei der Erstarrung auftritt, zuriickzufuhren ist. Wcitere Priifungen erstreckten 
sich auf die Ermittlung der Festigkeit, Dehnung, Brinellhśirte u. Porendruckprobe 
der yerschiedenen Legierungen. Die Versuchsergebnisse sind in Tabellen u. Schau- 
bildern zusammengestellt; zur weiteren Erlauterung tragen eine groBe Anzahl von 
Abbildungen bei. (GieBerei 16 . 73—80. 98—105. 125—32. 153—60. 15/2. Berlin.) Lu.

Willi Claus, Zur Kenntnis der Eigenscliajten einer Zinn-Bronze (Lager- und liiider- 
bronze) mit 12°l0 Zinn in  gegossenem Zustand. Dio Sn-Bronze m it 12% Sn u. 88%  Cu, 
die in der Industrie haufig verwendet wird, ist eine Legierung von hóchster teebn. 
Reinheit. Die Werte iiber Bruchfestigkeit, Dehnung, Brinellharte, die an 10 Probe- 
stiiben erhalten wurden, werden mitgetcilt, wahrend an 2 Gefugebildern der Gtfiigc- 
aufbau der Legierung zu erkennen ist. (GieBerei 16. 401—02. 26/4.) Kat.PERS.

Willi Claus, Uber sogenanntes „ handelsiibliches“ Gupinessing. Vf. hat eine 
Reihe von GuBmessinglegierungen, die in der Praxis fiir geringero Beanspruchungen. 
verwendet werden, auf ihre Zus. u. Eigg. gepriift u. die Ergebnisse in Tabellen zu
sammengestellt. Zum Vergleich werden die Din-Blatter 1709 herangezogen u. eine 
Auswertung dor Versuchsergebnisse fiir diese Blatter empfohlen. (GieBerei 16 . 480 
bis 485. 24/5. Berlin.) LUDER.

O. W. Ellis, Kurten zum Bestimmen der Festigkeit komplexer Messinge. Durch 
eine Unters. der physikal, Eigg. von mchr ais 50 Spezialmessingen u. eine Durchsicht 
anderer Yeroffentlichungen iiber komplese Messinge ist Vf. in den Stand gesetzt.



wordcn, dio ungefahro Wrkg. jedcs der verschicdenen Legierungselemente zu bestimmen. 
Dic Legierungen wnirden bei 1000° gegossen u. die sich ergebende Ingots (4 X 3,3 ineh) 
in Untersuchungsstuckc geteilt. Fast allo untersuchten Legierungen entlialten rund 
57% Cu, die Abanderungen wurden boi den anderen Bestandteilen vorgcnommen. 
Eine Gruppe von 15 Speziallegierungen wurde dann analysiert, ihre physikal. Eigg. 
aus den aufgestellten Kurven bestimmt u. dann m it den beim Zugvers. gefundenen 
tatsachlichcn Werten yerglichen. Der durchschnittliche Fehler bei der berechneten 
Festigkeit betrug 1600 lbs u. bei der bcrechncten Dehnung 2,3%. Die Benutzung der 
Kurven wird fiir dio Legierung m it 51,95% Cu, 3,82% Fe, 1,88% Al u. 0,98% Mn 
gezeigt. Trotzdcm es sicher ist, daB Sn die Festigkeit komplexer Messinge erhoht, 
gibt eine Menge von mehr ais 0,7—1,5% AnlaB zur Bldg. des bruchigen jS-Bestandteiles, 
der fiir die D uktilitat sehr schiidlich ist. Vf. ist der Ansicht, daB Al die gleichen Vorteilo 
wio Sn bietet u. daB Sn deshalb sehr festen Mcssingen nicht zugesetzt werden sollte. 
Ni vormindcrt die Festigkeit, wenn es Zn ersctzt, u. seino Wrkg. auf dio D uktilitat 
ist etwa wic Fe, nur nicht so stark. Yf. ist der Ansicht, daB die Benutzung anderer 
Metalle ais Al, Fe u. Mn in komplexen Messingen m it rund 57% Cu nicht notwendig 
ist, da diese billigen Metalle dieselbe Wrkg. haben wie die teueren Zusiitze. E r betrachtet 
deshalb diese hochfesten Legierungen im wesentlichcn ais Al-Messinge, denen kleine 
Fe- u. Mn-Mengen zugesetzt sind, das erstere zur Erhóhung der D uktilitat ohne Ver- 
minderung der F e s t ig k e i t  u. das letztere zur Erhohung der Festigkeit ohne Vermindcrung 
der D uktilitat. (Iron Ago 1 23 . 740—41. 14/3. East Pittsburgh [Pa.], Westinghouse 
Electric & Mfg. Co.) W i l k e .

— , Eine neue korrosionsbestandigc Messinglegierung. Die T u n g u m  M e t a l  
C o . , L t  d . , hat diese Legierung auf den Markt gcbracht. Sie hat eine Bruchfestigkeit 
von 24 t  je Quadratzoll, eine FlieBgrenze von 10,5 t  u. eine Dehnung von 37%. Die D. 
ist 8,41. Die Legierung ist in bomerkenswerter Weiso gegen Siiuren bestandig. Ein 
Probestuck, das urspriinglich 58,098 g wog u. je 1 Tag in eine 98%ig. H 2SO., u. eine 
schwache NaOH-Lsg. 3 Monate lang abweehselnd getaucht wurde, verlor weniger ais 1%  
am Gewicht. Auch gegen andere Sauren soli die Legierung sehr bestandig sein. (Metal 
Ind. [London] 3 4 . 341. 5/4.) W i l k e .

J. B. Meier, Prakiisches Schmelzen mit dcm eleklrischen Lichtbogenofen in  einer 
ublichen Messinggieficrei. Nach einer Beschreibung des der Betrachtung zugrundo 
gelegtcn Wcrkes werden allo Einzelhciten der Ofenarbeit, des Inordnunghaltens u. 
Reparierens sowio dio Kosten ausfiihrlich mitgeteilt. (Metal Ind. [London] 34. 468—72. 
10/5- Newark [N. J.].) W i l k e .

Friedrich E. Gruetzmacher, Die Oieperei der Dodge Brothers Corporation, 
Div. der Walter P. Chrysler Corp. An Hand von Abbildungen gibt Vf. eine ausfiihr- 
licho Beschroibung der genannten Anlage, wo hauptsachlich Zylinderblocko fiir Auto- 
mobilmotoren aus GrauguB hergestellt werden. (GieBerei 16. 485—90. 24/5. F lin t 
[Mich.].) L u d e r .

Franz Roli, Formsandpriifungen in  Theorie und Prazis. Die hervortretendsten 
Eigg. der Formstoffe sind die Gasdurchlassigkeit, die eng m it der Porositat verbunden 
ist, u. dio Festigkeit, festgestellt durch Druek-, Stand-, Zug- oder Biegefestigkeit; 
weiter sind wichtig dio Bildsamkeit, die Kórnung u. die Feuerbestandigkeit. Bei der 
Priifung der Gasdurchlassigkeit sind in Betracht zu ziehen die Kornung, der W.-Geh., 
dio Verdichtung, die Bindesubstanz, der Zustand der Form. Die Kornung des Sandes 
richtet sieh in erster Linio nach dem Verwendungszweek, der Wandstarke u. kann 
festgestellt werden m it der Siebung mittels Sieben aus D raht oder Gaze, durch 
Schlammung unter gleichzeitiger Anwendung der Grobsiebung, durch die Messung 
mittels Mikroskop oder Lupę, durch Windsichtung. Gasdurchlassigkeit, Festigkeit, 
Porenvolumen u. Kornung stehen m it der Verdichtung in enger Beziehung. Weiter 
geht Vf. ein auf den EinfluB des W.-Geh., der Stampfarbeit, der Trockentemp. auf dio 
Gasdurchlassigkeit, des W.-Geh., der Verdichtungsarbeit, der Trocknung auf die 
Druckfestigkeit, auf den EinfluB der Gattierung auf die Druckfestigkeit u. gibt eine 
Ubersicht iiber die verschiedenen Priifverff. (GieBerei 16. 393—401. 26/4.) K a l p e r s .

— , Zinkuberziige durch Spritzen und Sherardisieren. Wenn es sich darum handelt, 
Eisen oder Eisenblechteilo in der W erkstatt m it einem Zn-t)berzug zu versehen, wird 
man zu der Feuerverzinkung oder zur galvan. Verzinkung zuruckgreifen; sollen dagegen 
die Gegcnstiindc an Ort u. Stello uberzogen werden, so ist das Spritzverf. das gegebeno 
Verf. Dio Spritzarbeit wird m it der Spritzpistolo yorgenommen, dereń wichtigste 
Teilc sind das Al-Gehause, in dem die einzelnen Bestandteile befestigt sind, eine kleine
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durch PrcBluft betriobeno Turbino von 30 000 Umdrehungen in der Minutę, dio durch 
eino geeignete tlbersetzung den Vorschub des zu verfliissigenden Zn-Drahtes bcsorgt, 
ein Diisonsystem zum Zusammenfiihren yon Zn-Draht, Verbrennungsgasen u. Zer- 
stilubungsluft, dic notigcn Sehalt- u. Einstellvorr., die das Weehscln der Drahtstarke, 
der Vorschubgeschwindigkeit, der Menge von Verbrennungsgas u. Druckluft gestatten. 
Dor Oberzug ist hervorragend rein. Beim Sherardisiercn werden die zu verzinkenden 
Gegenstande in ein Gcmisch yon Zn-Staub u. feinem Sand gepackt u. langere Zeit 
auf eino wenig unterhalb des Zn-Sehmclzproduktcs liegendo Temp. erliitzt. Man licizt 
rasch an, halt die Temp. dann auf moglichst gleioher Hóhe. In  den meisten Eiillen 
gen lig t  bei dreiviertelstdg. Vorwarmen eino 2 Stdn. langes Erhitzen auf 370°. Ein 
dom Sherardisiercn ahnliclies Verf. ist das Cowperisieren. (MetaU 1929. 73—76. 
12/5.) K a l p e e s .

Jean Calvet, Uber die Korrosion von Aluminium. (Vgl. C. 1928. I. 2241.) Es 
wurde gefunden, daB eine besonders rcinc Sorte Al gegen 2,5-n. IIC1 2—3 Tage passiv 
bleibt, wahrend andoro Sortcn sofort angegriffen werden. Dio Korrosionsvcrss. wurden 
nun m it 3 Al-Sorton mit 99,94, 99,75 bzw. 99,18% Al-Geh. bei einer Einwirkungsdauer 
yon 7 bis 32 Tagen ausgcfiihrt. Ais Sauren wurden 0,5-n. HC1, 0,5-H2S 04, 1-n. H N 03 
u. H jP O .,, weiterhin auch organ. Sauren zum Korrodieren yerwendet. In  allen Fallon 
Wiichst dio Unangreifbarkeit m it der Reinheit. (Compt. rend. Acad. Sciences 188. 
1111—14. 22/4.) H a n d e l .

R. Wesenberg, Korrosionserscheinungen an Aluminiumblechen. An Hand eine3 
Beispieles woist Yf. auf den EinfluB suboxyd. Einflusse auf die Korrosionsbestandig- 
keit von gewalztem Al hin. (Chem. Eabrik 1929. 208. 1/5. Berlin.) L u d e r .

H. Scholtz, Aluminiumddcher fiir Hallen- und Werkslattbaulen. Korrosionsschulz 
der Aluminiumbleche durch anodische Ozydation. Vf. untersucht die Móglichkeiten, 
das Al ais Baustoff fiir Hallen u. W erkstatten heranzuziehen u. erórtert besonders 
die Yerwendung der anod. oxydierten Al-Bleche, die sich durch eino erhohto Kor- 
rosionsbestandigkeit auszeichnon. (Aluminium-Ztschr. 11. No. 9. 1—4. 15/5. Berlin.) L u

W. Elsner v. Gronow, Korrosionsschulz von Almniniumarmaluren durch anodische 
Ozydation. Nach kurzer Besprcchung der bisher fiir Al u. seine Legierungen in der 
Industrie, insbesondere in der Gas- u. W.-Technik, bestehenden Verwendungsmoglich- 
keiten u. der geringen Korrosionsfestigkeit gegeniiber W. beschreibt Vf. das Verf. 
der anod. Oxydation zur Herst. einer Schutzhaut auf der Obcrflache der Werkstiicke. 
Die Ausfiihrung des Verf., das m it einer Graphitelektrode ais Gcgenpol u. einer 3%ig. 
Lsg. yon Cr03 bzw. ihrer Salze bei 40° in einem Stahlblechbchalter erfolgt, die dabei 
genau einzuhaltenden Bedingungen u. die zu yermeidenden Eehler werden geschildert. 
(Gas- u. Wasserfach 72. 429. 436. 4/5. Berlin.) WOLFFRAM.

H. Rohrig, Uber die Wirkung von Schutzanslrichen auf AluminiumUgierungen. 
Es wurde die Haltbarkeit einer gróBeren Anzahl von Schutzanstrichen auf der Al- 
Legierung Lautal gegen dio Einw. yon See- u. FluBwasser untersucht; die Ergebnisso 
sind in Tabellen zusammengestellt. Dabei ergab sich, daB dio Pb-haltigen Anstricho 
sehr ungceinget sind, denn sie gehen m it dem darunterliegenden Al chem. Umsetzungen 
unter Ausscheidung des Pb ein. (Korrosion u. Metallschutz 5. 85—88. April. Greven- 
broich.) ' L u d e r .

— , Die Bleikabelkorrosion. Nach einer t)bersicht iiber das allgemeino Korrosions- 
yerh. des Pb2 werden dio Einfliisso des Erdbodens, des Seewrasscrs u. des Zements u. 
Mortels auf Pb-Kabcl besprochen. (Gummi-Ztg. 4 3 - 1866—68. 17/5 . Berlin.) L u d e r .

Hikózó Endo, Die Korrosion von Stahl durch saure Lósungen. Dio Korrosion 
yon Stahlen bei yerschiedenen Gehh. an C, Co, Ni, Cr, Mn, Mo, V, W, Cu, Ti, P, 
Si, S in salz-, schwefcl- u. salpetersauren Lsgg. wird untersucht u. dio Abhiingigknit 
der Loslichkeit yon geharteten Stahlen yom Temperungsgrad gepriift (ygl. C. 1929.
I. 799). — Der Gew'chtsyerlust yon C-Stiihlen mit 0,1—1,3% C wachst in den drei 
Lósungsmm. fast linear mit dem C-Geh. u. zwar steigend yon Salz- iiber Schwefel- 
zu Salpetersaure. — Bei Co-Stahlen i nimmt die Korrosion in H N 03 m it sjteigendem 
Co-Gch. bis zu 15% Co fast linear ab u. strebt dann einem asymptot. Wert bei 40 
bis 50% Co zu. In  HC1 u. H 2S 04 yerlaufen die Korrosionskuryen ab ~  2,5% Co 
analog; bis zu diesem Punkt ais Maximum tr i t t  jcdoch anfanglich cin Anstieg der 
Korrosion auf. — Die Korrosionskuryen von Ni-Stahlcn in HC1 u. H„SOj yerlaufen 
analog den entsprechenden Kuryen der Co-Stahlc, nur ist dio Korrosion bei Ni-Stahlen 
viel geringer. Die Korrosion in H N 03 ist dagegen rcclit stark u. die Korrosionskuryo 
yerliiuft sehr unregelmaBig, mit einem Minimum bei ca. 2,5% Ni u. einem Maximum
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bei ca. 10% Ni. — Die Korrosion von Cr-Stahlen wiichst in HC1 u. H 2S 0 4 stetig m it 
stcigendem Or-Gch.; in  H N 03 sinkt sio dagegen prakt. auf 0, sobald der Cr-Geh. 
hóher ais 18% wird. — Auch bei Mn-Stahlcn stcigt die Korrosion in HC1 u. H 2S 0 4 
m it dem Mn-Gch., wahrend sie in H N 03 erst bis 3% Mn abnimmt, um bei holieren 
Mn-Gehh. wieder zu steigen. — Zusatz von Mo zum Stahl hat zunachst einen kleinen 
Anstieg der Korrosion in HC1 u. H 2S04 zur Folgo (bis ~  1% Mo); m it steigcndcm 
Mo-Goh. sinkt aber dio Korrosionskuryc wieder auf einen asymptot. W ert bei 5 bis 
6%  Mo. Dio absol. Korrosion ist dabci in allen Fiillen sehr gering. Die Korrosion 
in  H N 03-Lsgg. ist erheblieh gróBcr u. nimmt m it steigcndcm Mo-Geh. fast linear 
ab. — Dic Korrosion von V-Stahlen wiichst in allen 3 Losungsmm. bis zu einem Maxi- 
mum bei ~ 5 %  V, um dann stark m it steigcndcm V-Gch. abzusinken. Umgekehrt 
sinkt bei W-Stahlen die Korrosion bei den ersten 1—5% W  stark ab u. steigt bei 
hoheren W-Gehh. langsam u. stetig wieder an. — Zusatz ron  1—2% Cu zum Stahl 
vermindert dic Korrosion stark. Bei hoheren Cu-Gehh. steigt dagegen die Korrosions- 
kuryc wieder bis zu einem oberhalb 5%  Cu konstant bleibcnden Wert. Das Minimum 
u. der Wicderanstieg der Korrosion sind in H N 03 bedeutend starker ausgepragt ais 
in HC1- bzw. H.,S04-Lsgg. — Klein© Ti-Gclih. (ca. 0,1% Ti) erhóhcn die Widerstands- 
fahigkeit von Stahl gegen H N 03-Lsg. stark, wahrend in HC1 u. H 2S 04 dio Korrosion 
m it steigendem Ti-Geh. stetig wachst. — P-Zusatz bcwirkt eine stetige Abnahme der 
Korrosion in IIN 0 3-Lsg., in HC1- u. H 2S 04-Lsgg. durchlauft dic Korrosionskurye 
dagegen zunachst ein Maximum bei ~  2% P. — Die Korrosionskuryen yon Si-Stahlcn 
yerlaufcn bis 8%  Si nicht regelmiiBig (Si hat cher eine korrosionsfórdernde Wrkg. 
in diesen Konzz.), oberhalb 8%  Si jedoch erfolgt in allen 3 Losungsmm. ein starkes 
Absinkcn der Korrosion, dic yon 16% Si an prakt. zu ycrnachlassigen ist. E in Stahl 
m it 20% Si wurde von keiner der 3 sauren Lsgg. mehr angegriffen. — Steigcndo 
S-Gehh. im Stahl haben eine schnell wachsendc Korrosion zur Folgę. Es scheint 
demnach, daB Schwefcl yon den Vcrunreinigungcn des Stahls dio schiidlichste Wrkg. 
hat. — Korrosionskuryen (fiir l% ig . H 2S04) yon 0,5 u. 0,9%ig. C-Stahlen, die bei 
900° in k. W. abgeschreckt worden waren, werden in Abhangigkeit yon der AnlaB- 
temp. aufgenommen. Sie yerlaufcn bei beiden Stahlcn yollig gleichartig, haben mit 
steigender AnlaBtemp. bei 150° ein flaches Minimum, steigen dann schnell zu einem 
hohen Maximum bei ~  400° u. fallen sclilicBlich wieder schnell bis auf einen ober- 
halb 550—700° konstanten Wert. An Hand dieser Korrosionskuryen werden die 
strukturellen Anderungen der C-Stahle beim Tempern diskutiert. (Science Reports 
Tóhoku Imp. Uniy. 17. 1245—63. Dez. 1928.) COHN.

Hikozó Endo, Der Einflu/3 der Kaltbearieitung ron Eisen und Stahl auf die 
Korrosion. Der EinfluB der Kaltbcarbcitung auf dic Korrosion von Eiscn u. Stahl 
wurde in der Weise untersucht, daB dic Probestucke nach einer mechan. Beansprucliung 
yersehicdcncr Starko u. Art, wie Polieren, Tension, Torsion, Kompression u. StoB, 
bei 25° wahrend 72 Stdn. der Einw. yon l% ig . H 2S04 ausgesetzt wurden u. man 
den Gcwichtsycrlust bestimmte. Letzterer stieg allgemein m it der mcchan. Be- 
anspruehung u. war am gróBten bei 0,9%ig. C-Stahl. Aus den Messungen ist zu schlieBen, 
daB die Korrosion gesteigert wird, sobald die mechan. Beansprucliung so groB wird, 
daB sie bleibende Deformationen des Probestiicks heryorruft. Der Grad der Kor
rosion yariiert m it der GróBe der Deformation. (Science Reports Tóhoku Imp. Uniy.
17. 1265—78. Dez. 1928.) Cohn .

Bohumil Jirotka, Berlin, Herstellung ton Uberziigen auf Aluminium und seinen 
Legierungen, 1. dad. gek., daB diese Stoffe yornehmlich in der Kalte m it Badem be- 
handelt werden, die H F  u. wrasserlósliche Salze der Cr03 enthaltcn. — 2. dad. gek., 
daB den Badern Salzc der Schwcrmetalle zugegeben werden. — Der entstehende gold- 
iihnliehe Uberzug wird m it Lack- oder iihnlichen Lsgg. bestrichen, um ihn vor Feuchtig- 
keit zu schutzen. (D. R. P. 475 789 KI. 48d vom 2/3. 1927, ausg. 1/5. 1929.) K u.

Metallges. Akt.-Ges., friiher Metallbank und Metallurgische Ges. Akt.-Ges., 
Frankfurt a. M., Schulzschichten auf Metallen, besonders Mg u. Legicrungen des Mg. 
Die zu schiitzenden Mctalle werden m it einem t)berzug von reinem Al oder Aluminium- 
legicrungen, z. B. Aluminiumsilicium, umgeben, z. B. durch UmgieBen der zu schiitzenden 
m it dem schiitzenden Metalle, EingieBen der ersteren in  letztere, Einrauchen der zu 
schiitzenden in die geschmolzcnen Sehutzmetalle o. dgl. (E. P. 305 544 yom 6/2..
1929, Auszug yeróff. 4/4. 1929. Prior. 6/2. 1928.) K u h l i n g .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von lialogenierten* 
wid alkylierten Phenylthioglykolsduren. Man fiihrt in Halogenalkylbenzolo eine 
S 02Cl-Gruppe ein, reduziert zu den entspreehcnden Mercaptanen u. kondensiert mit 
Monochloressigsaure. — Z. B. worden 12,6 Tcilo m-Clilortoluol in 50 Tcile S 03HC1 
unter Riihren eingetrngen, wobei dio Temp. nicht iiber 40° stoigen soli. Nach Be- 
endigung der HCl-Entw. wird unter Riihren einige Zeit auf 50° erwiirmt. Man kiihlt 
ab, gieCt auf Eis, filtriert u. wiischt das l-Methyl-5-cldorbenzol-2-sulfochlorid, das nach 
dom Umkrystallisieren aus Bzn. bei 54° sehmilzt. Dic Vorb. wird in ein Gemisch 
von 60 Teilen 95°/0ig. H 2S04 u. 100 Teilen Eis oingetragen. Dann werden 25 Toile 
Zn-Staub zugegeben. Man erwiirmt einige Stdn. auf 90°, kiihlt ab, filtriert u. wiischt 
das l-Methyl-5-chlorbenzol-2-thiophenol, das durch Dampfdest. gereinigt werden kann. 
Die Verb. wird in NaOH gol. u. mit 11,5 Teilen des Na-Salzes von Monocliloressig- 
stiuro in 30 Teilen W. versetzt. Man koeht 1 Stde., kiihlt ab, filtriert u. scheidet m it 
Sauren die l-Mcthyl-5-chlorbenzol-2-lhioglykolsdure ab, dio nach dcm Umkrystallisieren 
aus Bzl. bei 127° sehmilzt. — Aus l-Methyl-2,4-dichlorbenzol, Kp. 194°, wird in  gleicher 
Wcise l-Methyl-2,4-diclilorbenzol-5-sulfocldorid, F. 71°, daraus l-Methyl-2,4-dichlor- 
benzol-5-lhioplienol u. daraus l-Methyl-2,4-dichlorbenzol-5-tliioglykolsdure, F. 112°, er
halten. — Aus l-Melhyl-2,6-diclilorbenzol, Kp. 199—200°, erhalt man l-Metliyl-2,6- 
dichlorbenzol-3-sulfochlorid, F. 60°, daraus l-Metliyl-2,6-diclxlorbenzol-3-tliiophenol u . 
daraus l-Methyl-2,6-dichlorbcnzoł-3-lhioglykolsdure, F. 100°. — Aus 1,4-Dimelhyl- 
2-clilorbenzol, Kp. 192°, wird l,4-Dimethyl-2-chlorbenzol-5-sulfocldorid, F. 50°, daraus
l,4-Dimethyl-2-chlorbenzol-5-thioplienol u. daraus l,4-Dimethyl-2-chlorbenzol-5-thioglykol- 
sdure, F. 96°, dargestellt. (E. P. 281290 vom 22/11. 1927, Auszug yeróff. 25/1. 1928.
D. Prior. 24/11. 1926. F. P. 644 319 vom 21/11. 1927, ausg. 5/10. 1928. D. Prior. 
24/11. 1926.) N ouvel.

I. G. Farbenindustrie' Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung substituierler
Thioglykolsauren. Trihalogenbenzole werden nach dem Vcrf. des E. P. 281 290 (vgl. 
vorst. Ref.) in die entsprechenden Thioglykolsauren ubcrgcfiihrt. — Aus 1,2,3-Tri- 
clilorbenzol, F. 53— 54°, wird l,2,3-Triclilorbenzol-4-sulfochlorid, F. 65—66°, daraus
1.2.3-Triclilorbe.nzol-4-lliioplienol u. daraus l,2,3-Triclilorbenzol-4-thioglykolsdure, F. 149°,
erhalten. — 2,3,4-Tricldorloluol, F. 41*, liefert l-2Ietliyl-2,3,4-trichlorbenzol-5-thio- 
glykolsdure, F. 157—161°. — Aus 1,2,4-Trichlorbenzol, F. 17°, erhalt man 1,2,4-Tri- 
chlorbenzol-5-sulfochlorid, daraus 1,2,4-Trichlorbenzol-5-thiophcnol u. daraus 1,2,4-Tri- 
cldorbenzol-5-thioglykolsdure. (E. P. 287178 vom 16/3.1928, Auszug veroff. 9/5.
1928. D. Prior. 18/3.1927. Zus. zu E. P. 281290; vorst. Ref.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von substituierten 
Tliioglykolsduren. Halogenbenzolsulfosauren werden nach dem Verf. des E. P . 
281 290 (vgl. vorvorst. Ref.) in die entsprechenden Thioglykolsauren ubergcfiihrt. 
Bei der Eimv. der S 03HC1 auf das Na-Salz der Halogenbenzolsulfonsiiuro wird die 
Sulfogruppc der letzteren in  die S 02Cl-Gruppe iibergefuhrt. — Aus 1,4-Dimelhyl-
2-chlorbcnzol-5-sidfoTisdure (hergestellt durch Sulfonieren von p-Xylidin u. Ersatz 
der NH2-Gruppe durch Cl) erhalt man l,4-Dimethyl-2-chlorbenzol-5-thioglykohdure 
u. aus l-Methyl-5-chlorbenzol-2-sulJonsdure (hergestellt durch Verbacken von m-Toluidin- 
sulfat u. Ersatz der NH2-Gruppe durch Cl) l-Methyl-5-chlorbenzol-2-tliioglykolsdure. —
1.2.3-Tric,hlorbenzol-4-sulJonsdure liefert l,2,3-TricMorbenzol-4-tliioglykohdure. — Aus
1.2.3-Trichlorbenzol-5-sulfonsdure (hergestellt aus l,3-Diamino-2-chlorbenzol-5-sulfon-
saure) wird l,2,3-Trichlorbenzol-5-sulfochlorid, F. 62°, aus diesem 1,2,3-Trichlorbenzol- 
5-thiophenol, F. 63°, u. aus diesem l,2,3-Trichlarbenzol-5-thioglykolsdure, F. 136°, er
halten. (E. P. 287 858 vom 26/3. 1928, Auszug vcróff. 23/5. 1929. D. Prior. 24/3. 
1927. Zus. zu E. P. 281290; vorvorst. Ref.) " N o u v e l.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Hydrierung von Homólogen 
des Anilins. Durch Anwondung von hohem Druck lassen dic sonst nur seliwierig 
hydrierbaren Homologen des Anilins sich m it guter Ausbeute in wasserstoffreichere 
Verbb. umwandoln. — p-Toluidin wird bei Ggw. von Co-Katalysator bei 270° u. 100 at 
zu 60% hydriert. — m-Toluidin geht in gleicher Weise zu 80% ' n Hexahydro-m-toluidin 
iiber. — p-Xylidin wird mit etwa 30%ig. Ausbeute hydriert. — fl-Naphthylamin geht, 
bei 300° unter Ggw. eines Ai-Katalysators m it H 2 von 100 a t behandelt, zu etwa 50% 
in aromat. Tetraliydro-P-naphthylamin iiber; daneben entstehen etwa 30% alicycl. 
hydriertes Prod. (F. P. 655 810 vom 7/5. 1928, ausg. 24/4. 1929. D. Prior. 7/5.
1927.) A l t p e t e e .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindcr: Friedrich Krecke,
Offenbach a. M.), Herstellung von 2-Oxynaplitlialin-3-monosvlfo-G-carbonsdure, dad. 
gek., daB man dic 2-Oxynaphthalin-6-carbonsaure m it anliydridhaltiger H 2S04 bei 
Tcmpp. von ca. 20—50° behandelt u. aus der entstandenen 2-Oxynaphtlialin-l,3- 
disulfo-6-carbonsaure die in 1-Stellung befindliche S03H-Gruppe durch Erwarmen 
der m it W. verd. Sulfonierungsmasse abspaltet. — Z. B. wird 2-Ozynaplithalin-G- 
carbon-sdure bei 20—25° in Monohydrat eingetragen. Gleichzeitig laBt man Oleum 
m it 60% S03 einflieBcn u. riilirt noch mchrere Stdn. unter allmahlicher Steigerung 
der Temp. auf 50°. Die Sulfonierungsschmelze wird dann in W. gegossen. Durch 
Aussalzcn kann man aus der Lsg. das saure Dinalriumsalz der 2-Oxynaphthalin-l,3- 
disulfo-6-carbonsdure gcwinnen. Erwarmt man die vorstehende scliwefelsaure Lsg., 
so spaltet sich aus der Disulfonsaure die 1-S03H-Gruppe ab, u. dio in verd. H 2S 04 
wl. Oxynaphthalinmoiiosulfocarbonsaure krystallisiert nach dem Erkalten ziemlieh 
vollstiindig aus. Nach dem Absaugen wird in h. W. gel. u. m it NaCl in das saure 
Na-Salz ubergefiihrt. Lost man dieses in W. u. Na2C03, so gelit es in das Dinalrium
salz iiber. Die F iltrate werden auf dem Wasserbade bis zur Rrystallisation eingedampft. 
Nach dem Erkalten scheidet sich das Dinalriumsalz in  Nadeln aus, das sich aus wss. 
Lsg. auch m it NaCl gut abscheiden laBt. Die Lauge enthalt durch Nebcnrkk. ent- 
standene Sulfonierungsprodd. In  verd. sodaalkal. Lsg. fluoresciert die 2-Oxynaphtlmlm-
3-sulfo-6-carbonsdure blau, das neulrale Ca-Salz ist wl. Durch Alkalischmelze u. Ab- 
spaltung der C02H-Gruppo erhalt man aus der Sulfocarbonsaure 2,3-Dioxynaplitlialin, 
wodurch ihre Zus. erwiesen ist. Sie findet zur Hcrst von Farbstoffen Verwendung. — 
Tragt man dagegen die 2-Oxynaphthalin-G-carbonsdure allmahlicli in H 2S04 66° Be 
bei 40—50° cin u. verriihrt noch mchrere Stdn. unter allmahlicher Steigerung der 
Temp. auf 80°, gieBt die Sulfonierungsmasse in W. u. setzt NaCl zu, so sclieiden sich 
die sauren Na-Salze von 2 isomeren Sidfonsauren ab. Zur Trennung wird das Gemiseh 
der 2-Oxynaphlhalin-3-monosulfo- u. -8-monosnlfo-G-carbonsdure m it Na2C03 in 
dio neutralen Salze umgewandclt u. die neutrale Lsg. bis zur Krystallhautbldg. ein
gedampft. Nach dem Erkalten scheidet sich das neutrale Dinalriumsalz der 2-Oxy- 
naphthalin-3-sulfo-G-carbonsdure fast vollstandig ab. (D. R. P. 473 218 KI. 12q 
vom 27/6. 1926, ausg. 13/3. 1929. Schwz. P. 128 995 T o m  17/6. 1927, ausg. 16/11.
1928. D. Prior. 26/6. 1926. u. Schwz. P. 131 248 [Zus.-Pat.] vom 17/6. 1927, ausg. 
1/4. 1929. D. Prior. 26/6. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. i i .  (Erfinder: Heinz Scheyer, 
Rio de Janeiro), Herstellung von N-Chlornaphthoslyrilen, dad. gek., daB man Naphtho- 

styril oder dessen Kernsubstitutionsprodd. m it unterclilorigsaurcn 
Salzen behandelt. — Z. B. wird Naphthoslyril in einer 7% akt. Cl 
enthaltenden NaOCl-Lsg. suspendiert u. die FI. zum Kp. erhitzt. 
Im  Verlauf der stiirm. Rk. scheidet sich ein kórniger gelber Nd. 
ab. Das N-Chlornaphihoslyril nebenst. Zus., aus A. gelbc. Krystalle,
F. 132°, ist 11. in den gebrauchlichen organ. Losungsmm. — Ana
log erhalt man aus 5-Athoxynaphthoslyril das N-Chlor-5-athoxy- 

naphthoslyril, aus A. fast farblose Nadeln, F. ca. 117°. (D. R. P. 471268 ICl. 12p
T o m  13/1. 1927, ausg. 11/2. 1929.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Heinz Scheyer, 
Rio de Janeiro), Herstellung von im Kern monochlorierlen Naphlhostyrilen, dad. gek., 
daB man dio nach dem Verf. des D. R. P. 471 268, vorst. Ref., erhaltlichen N-Chlor- 
naphthostyrilc m it sauren Kondensationsmitteln behandelt oder die erwahnten Yerbb. 
fiir sich oder in einem bober sd. organ. Losungsm. erhitzt. — Ais Kondcnsationsmittel 
eignen sich konz. H 2S04, Eg., ZnCl2, ais Losungsmm. Monochlorbenzol, Toluol, Tri- 
ehlorbenzol oder Eg. Die kernchlorierten Naphthostyrilo sind wertvolle Ausgangs- 
stoffe fiir die Herst. von Farbstoffen oder pharmazcut. Prodd. Das Cl-Atom wandert 
bei dem Yerf. wahrscheinlich in die 4-Stellung des Naphthalinkerns unter Bldg. der 

 ̂ sonst teclm. schwer zugiinglichen Jlonochlorderiw . Z. B. wird
OC| |NH N-Chlomaphthoslyril in 96°/0ig. H 2S04 gel. u. die Lsg. mchrere 

J  Stdn. sich selbst iibcrlassen. Beim Eintragen der Lsg. in Eis scheidet
sich das 4-Chlornaphthoslyril nebenst. Zus. in gclblichen Flocken 
aus; beim Umkrystallisieren aus Trichlorbenzol erhalt man es in 
gelbcn, bei ca. 266—267° schm. Nadeln. — Dieselbe Verb. entsteht 

Q  beim kurzeń Erhitzen des N-Chlornaphthostyrils zum Sieden unter
RiickfluB in einer Lsg. von Monochlorbenzol, — bzw. des N-Cldor
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deriv. fiir sich auf ca. 140°. — Kocht man N-Chlor-5-dthoxynaphthostyril in Eg. 2 Stdn. 
unter RiickfluB oder crhitzt es iiber soinen F. auf ca. 160°, so geht es in  das 4-Chlor-
5-dt]ioxynaphthostyril, aus Eg. schwach gelb gefarbte Nadeln, F. ca. 246°, iiber. 
(D. R. P. 471269 KI. 12p vom 13/1. 1927, ausg. 11/2. 1929.) S c h o t t l a n d e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Albert Parsons Sachs, Das Donnanmembrangleichewicht. V f. b c s p r io h t  d io  T h e o r io  

d e s  D O N N A N -M em b ran g le ich g ew ich ts  (C . 1924. II. 1894), d io  d a r i ib e r  e rsc h ie n e n e  
L i t e r a tu r  u . se in e  Anwendung beim Farben ton Fasem. (T e x ti le  C o lo r is t  51. 225 
b is  229. A p ril.)  B r a u n s .

— , Die Osmotor-Bleiche. Die App., die Wirkungsweise u. dio Vorteilo des Bleich- 
osmotors werden behandelt. (Dtsch. Fiirber-Ztg. 65. 465—66. 12/5.) BRAUNS.

T. E. Bell, Die Kier-Bleiche ton Baumwólle mit Peroxy<Un. Dio Anwendung 
der richtigen Menge Peroxyd, dio geeigneto Alkalitat u. [H-] u. die richtigo Temp. 
muB beachtct werden. (Amer. Dyestuff Reporter 18. 293—95. 29/4.) B r a u n s .

— , Die Einwirkung von Bićhromat auf Wolle. Das Fiir u. Gegen der Wieder- 
benutzung bereits gobrauchtcr Beizbiidcr wird erortert. Kleine Anderungen bei der 
Ausfuhrung der Bcize konnen erhebliche Unterschiede im Ergebnis zur Folgo’ haben. 
(Dtsch. Farber-Ztg. 65. 446—47. 5/5.) B r a u n s .

— , Die Netzmittel, ihre Bedeutung fiir die Oberfldchenspannung bei industriellen 
Prozessen. Nach Scliilderung der Verwendung von Netzmitteln in der Industrie u. 
der Theorie ihrer Wrkg. behandelt Vf. dic Zus. u. Eigg. einer Reihe von im Handel 
befindlichen Netzmitteln. (Rev. Produits chim. 32 . 253—56. April.) BRAUNS.

Karin Schulze, Kolloidchemie und Farben. I. Erórterung des Bcgriffs eines Kolloidcs 
u. der Ansichtcn iiber den kolloiden Charakter der pflanzlichen Faser. (Seide 34. 
169—72. Mai.) B r a u n s .

, — , Bleichen und Farben der aus Seidenabfallen hergeslelltern Stiickuare. Aus
Seidenabfallen hergestellte Stiickware wird nach dcm Behandcln m it einer Lsg. yon 
1000 g Marseillerseife in 100 1 W. u. Spiilen 3/4 Stdn. in  einem auf 60° erwarmten 
Bad, das 1000 g Natriumperborat in 100 1 W. enthalt, eingelegt u. darin uber Nacht 
unter Erkalten liegen gelassen. Dann w ird abgesauert, gespiilt u. mit einer Lsg. von 
1000 g KMnO., in 100 1 W. u. 3000 g Bittersalz behandelt. Zum SchluB wird m it 
N aH S03 u. HC1 nachbehandelt. Dann kann gefarbt werden. (Ztsehr. ges. Textilind. 
3 2 . 301—02. 24/4.) B r a u n s .

Fuchs, Das Farben mit basisclien Farbstoffen in  der Kleiderfdrberei. Vf. gibt einen 
allgemeinen tlberblick iiber die Verwcndung von bas. Farbstoffen in der Kleider- 
farberei. (Ztsehr. ges. Textilind. 32. 297—99. 24/4.) B r a u n s .

Jorre, Das Farben von Seide mit vegetabilischen Farbstoffen. Es wird die Vor- 
behandlung der Seide m it Zinnbeize u. das Farben der so gebeizten Seido m it Blau- 
holzextrakt beschrieben. (Rev. univ. Soies et Soies artif. 4. 549—53. April.) BRAUNS.

David Wallace, Die Verwendung von Blauholz fiir Seide. In  einem Vortrag wird 
zunachst die Chemie des Blauholzes, das Beizen der Seide, einige Vorschriften zum 
Farben m it Blauholzextrakten, die Verwendung von solchen zum Beschweren u. 
die Priifung der Blauholzextrakte besprochen. (Amer. Dyestuff Reporter 18. 212. 
bis 218. 1/4.) B r a u n s .

— , Das Drucken von Naturseide. Nach einem kurzeń t)berblick iiber die Entw. 
der Seidendruckerei sehildert Vf. die Vorbereitung des Stuckes, das Drucken auf der 
Maschine, die Behandlung der bedruckten Gewebe, die Erzeugung von Atzen u. 
Reserven auf der Seide u. das Druckverf. selbst. (Rev. Chim. ind. 38 . 38— 42. 
Febr.) B r a u n s .

William H. Cotton, Die Verewndung ton unloslichen Azofarbstoffen in  der Zeug- 
drucl-erei. Vf. behandelt in einem Vortrag die friiheren Schwierigkeiten in der Druckerei, 
die Fortschritte in den Jahren 1907—11 u. die Einfiihrung der Naphthole u. besonders 
der Naphthol ^lS-Verbb. in die Druckerei. (Amer. Dyestuff Reporter 18. 288—93. 
29/4.) B r a u n s .

Hans Wolff und R. singer, Uber das Verdicken ton Lackfarben. Der Saure- 
geh. der Standole ist fast ohne jeden EinfluB auf die Yerdickung, die durch die Be
handlung des Oles bedingt wird. Seifenbldg. bewirkt an sich noch keine Yerdickung,
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:sondern ihr bestimmter kolloider Zustand. Unterss. m it Nitrocelluloselacken u. -lsgg. 
bei denen eine Verdiekung durch Seifenbldg. nicht in Frage kommt. Die beobachteten 
Veriinderungen bei Mcnnige u. Ton lieBen sich durch Zusatz von Leinolfettsaure hintan- 
halten, bezw. konnte Gallertbldg. aufgehoben werden. Es wird daraus geschlossen, 
daB bei Nitrocelluloselsgg. dio Verdickungen nicht durch Seifenbldg., sondern durch 
physikal. Ursachen liervorgerufen werden. (Farbcn-Ztg. 34. 1840— 41. 4/5.
Berlin.) K O N IG .

Manfred Ragg, Bleiseifen. Unterss. uber das Verh. bas. Bleipigmentc, vor allem 
Mennige, gegenuber Fettsauren u. dereń Glyceriden. I. Fettsauren u. bas. Bleipigmentc.
II. Bas. Bleipigmente u. fette Ole; a) Vorgange.beim Erwarmen; b) Vorgango in der 
lagernden Farbo. I II . Dio Vorgango im Bleifarbenfilm. Zusammenfassung. Alle bas. 
Bleipigmente bilden m it Fettsauren echte Bleiseifen, 'PbO bildet m it Leinol Prodd., 
•die von echten Seifcn verschieden sind. Mennige bildet m it Leinol PbO„, das zu PbO 
reduziert wird. Die Annahme einer median. Verstarkung des Films durch geformto 
Bleiverbb. ist kaum zutreffend. Mit Tabelle u. Mikropliotogrammen. (Farben-Ztg. 34. 
1605—09. -1661—64. 6/4. 13/4.) K S n i g .

— , Neuere Unlersuchungen iiber Farbe.cliilxe.il. Kurzer Bericlit der British Bcsearch 
Association for thc Wollen and Worsted Industries iiber die neuoren Untersuehungs- 
ergebnisse der Farbechthoit. (Chem. Age 20. Nr. 515. Dycstuffs Montlily Suppl. 
38. 11/5.) B b a u n s .

— , Ein einfacher Apparal zur Prufung der Lichtechtlieit von Farbungen. Der App. 
besteht aus einem GlasgefiiB, das m it einem fur ultrayiolette Strahlen durchlassigen 
Materiał, wie Yita- oder (Juarzglas, luftdieht abgedeckt werden kann. Am Boden 
befindet sieh zur Innehaltung einer gleichmaBigen Feuclitigkeit yerdunntes Glyeerin. 
Das Muster wird auf der Unterseite der Glasplatte befestigt u. der Belichtung aus- 
gesetzt. (Dtsch. Farber-Ztg. 65. 466—67. 12/5.) B r a u n S.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Erhdhen der Netzfdhigkeit von 
Fliissigkeiten zum Behandeln von tierischen oder pflanzlichen Faserstoffen. Man setzt 
den Behandlungsbadern einwertige Alkohole m it mehr ais 2 C-Atomen oder Gemische 
dieser Alkohole m it CH3OH oder A. zu in Abwescnheit von Seifen oder anderen starken 
Notzmitteln oder Phenolen. Man versotzt z. B. 1 1 W. m it 3 ccm Methylcyelohexanol, 
n-Butylalkohol, Isobutylalkohol, Amylalkohol, Hexylalkohol usw., diese Lsg. netzt 
Wolle in wenigen Sekunden. — Zum Carbonisieren von Wollo ycrwendet man eine 
Lsg. von H 2SO, in W. mit Methylcyclohexanol. Zu einor Mercerisierlaugo gibt man 
ein Gemisch yon A. u. Methyleyclohexanol. Man vermisclit eine Appreturmasse aus 
Kartoffelstarko m it Benzylalkohol, hierdurch wird das Eindringen der Appreturmasse 
in den Faden erleichtert. Man yersetzt Olein m it 2 Teilen Cyclohexanol u. W .; man 
erhiilt eine bestandige gut netzendo Emulsion. (E. P. 306 913 vom 24/8. 1927, ausg. 
28/3. 1929.) F r a n z .

H. Dreyfus, London, Farben von Cellulosederiiałen. Man spritzt eine FI., die 
einen oder mehrere Farbstoffe enthalt, auf. (Belg. P. 350777 vom 24/4. 1928, Auszug 
Yeroff. 9/10. 1928. E. Prior. 2/5. 1927.) F r a n z .

N. V. Nederlandsche Kunstzijdefabriek, Arnhem, Holland, Farben von Faser- 
sloffen in  mehreren Farben oder in  terschiedenem Glanz oder in  beiden. (D. R. P. 475 879 
KI. 8m vom 31/12. 1924, ausg. 2/5. 1929. — C. 1926. I. 2251 [F . P. 597231].) F r a n z .

Nelle Mc Ghee Crouch, Columbia, Missouri, V. St. A., Befestigen von Farbstojfen 
-auf der Faser. Man verwondet hierzu eine Lsg. yon etwa gleichen Teilen Al-Acetat, 
MgCl2 u. Pb-Acetat in  W. (A. P. 1702155 vom 9/2. 1926, ausg. 12/2. 1929.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, George Holland Ellis und H. C. Olpin, Spon- 
don b. Derby, Farben von Celluloseeslern. Man farbt Celluloseacetatseido m it 2-Nitro-
4-chlor-3'-methyl-, 2-Nitro-4-Mor-4'-athoxydiphenylainin, 2-Nilro-4-chlor-4'-acetylamino-,
2-Nitro-4-brom-, 2-Nilro-4-brom-4'-methoxy-, 2-Nitro-, 2-Nitro-4-methyl-, 2-Nitro-4-me- 
thyl-4'-athoxy-, 2-Nitro-4'-chlor-, 2-Nitro-4'-acelylaminodiphenyłamin. Zum Farben von 
Celluloseacetatscide yerwendet man sie in  Form wss. Dispersionen. (E. P. 305 560 
vom 7/11. 1927, ausg. 7/3. 1929. Zus. zu E. P. 239470; C. 1926. I. 1045.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, George Holland Ellis und H. C. Olpin, Spon- 
don b. Derby, Farben von Celluloseesłem. Zum Farben von Celluloseacetatseido yer
wendet man 2-Nitro-4-chlor-4'- (oder 3')-methyl-, 2-Nitro-4-chlor-4'-athoxy-, 2-Nitro-
4-chlor-4'-acełylamino-, 2-Nitro-4 (oder 4')-brom-, 2-Nitro-4-brom-4'-methoxy-, 2-Nitro-,
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2-Nitro-4-methyl-, 2-Nitro-4-methyl-4'-dthoxy-, 2-Nilro-4'-chlor- oder 2-Nitro-4‘-acetyl- 
amiiiodiphcnylamin. Man erhśilt diese Nitroverbb. durch Kondensation der ent- 
sprechcnden Nitrohalogenbcnzolc m it Aminoverbb. Man farbt dio Nitroverbb. aus 
wss. Dispersionen. (E. P . 305 566 vom 7/11. 1927, ausg. 1/3. 1929. Zus. zu E. P. 
237943; C. 1926. I. 1044.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farben von Geicebe oder Garn
mit Kiipenfarbstoffen. Beim Farben von diehten Geweben, z. B. Leinen, setzt man don 
Farbstoffen Stoffe zu, dio das Eindringen der Farbstoffe in die Faser fórdcrn, wie 
Emulsionen von Fetten oder Olen oder ihren freien Sauren, oder Cellulosederiw., die 
neutralc oder alkal. wss. kolloidale Lsgg. bilden konnen, wie Alkalisalze der Oxymethyl- 
cellulose. Man yermisoht don Kiipenfarbstoff m it sulfonierter Olsaure zu ciner Pasto 
verdiinnt m it W., klotzt das Gewebe oder Garn m it dieser F l .  u. entwickelt die Farbung 
in einem Bade aus NaOH u. Hydrosulfit u. erforderlichenfalls NaCl. Nach dem Spiilcn 
u. Oxydicren an der Luft geht man durch rerd. Essigsaure, spult u. seift. (E. P . 305 230 
T o m  1/2. 1929, Auszug veroff. 27/3. 1929. Prior. 2/2. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Martin Hankel, 
Offenbach a. M.), Herstellung von reinen Nitrosamindruckfarben, dad. gek., daB man 
die Komponenten einzeln in moglichst wenig W. u. Alkali lost, die Lsgg. filtriert, 
notigenfalls einengt oder vollig eindampft, gegebenenfalls m it Alkali versetzt u. hierbei 
eine solche Konz. der Komponenten innchiilt, daB beim Vermisclien derselben keino 
Farbstoffbldg. ein tritt. — Um sicher dio Farbstoffbldg. auszuschlieBen, kann man 
den Komponenten vor oder nach der Vereinigung noch Alkali in fester Form oder 
Lsg. zusetzen. (D. R . P . 474 659 KI. 8n vom 1/9.1927, ausg. 9/4.1929. Zus. zu D. R. P.
465564; C. 1928. II. 2407.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Monoazofarbśtoffe. Man 
Tereinigt Diazoverbb. der Benzolreihe, die wenigstens eine negative Gruppo enthalten, 
in Substanz oder auf der Faser mit 2,3-Oxynaphthoyl-4'-alkoxy-l'-naphthylamin. 
Man yereinigt diazotiertes 5-Nitro-2-amino-l-methoxybenzol m it 2,3-Oxynaphthoyl- 
4'-methoxy-r-naphlhylamin. Man behandelt dio m it 2,3-Oxynaphthoyl-4'-methoxy- 
l'-naphthylamin getrankte Baumwolle m it diazotiertem 4-Chlor-2-toluidin oder
5-Nitro-2-amino-l-methoxybenzol. (E. P. 306 415 vom 18/2. 1929, Auszug veróff. 
17/4. 1929. Prior. 18/2. 1928.) - F r a n z .

I. G. Farbeindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max A. Kunz, 
Guido Frhr. von Rosenberg, Mannheim, und Eduard GoJfarje, Frankfurt a. M., 
Darstellung von Kiipenfarbstoffen der Anłhrachinonreihe. (D. R. P. 475 687 KI. 22b 
vom 14/8. 1926, ausg. 3/5. 1929. — C. 1928. II. 813 [F . P. 638190].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Luttring- 
haus und Filip Kafier, Mannheim), Darstellung von Kiipenfarbstoffen der Anthra- 
chinonreihe. (D. R . P. 475 688 KI. 22b vom 11/3. 1927, ausg. 20/4. 1929. — C. 1928.
II . 1270 [E. P. 290408].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Mieg und 
Albert Job, Elberfeld). Darstellung von Kupenfarbstoffen der Anłhrachinonreihe. 
(D. R. P. 475 766 KI. 22b vom 28/5. 1926, ausg. 1/5. 1929. — C. 1928. II. 1496 [Oe. P  
109981].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Anthrachinon- 
kupenfarbstoffen. Man behandelt Benzanthronylaminoanthrachinone, die wenigstens 
eino Aroylaminogruppe im Antlirachinonkern enthalten, mit sauren Kondensations- 
mittoln; die Prodd. enthalten wahrscheinlich einen Carbazolring, die Aroylaminogruppe 
wird hierbei nicht angegriffen. lĄBz.-l-benzanthronyl)amino-5-benzoylaminoanthra- 
chinon, erhaltlich durch Kondensation von l-Amino-5-benzoylaminoanthrachinon mit 
Bz.-l-Brombenzanthron, wird mit Schwefelsauremonohydrat verruhrt, bis die dunkel- 
braune Lsg. rein blau geworden ist; man gieBt in Eis u. trennt den ausgeschiedenen 
Farbstoff ab; er farbt R-iumwolle aus der Kupę gelbbraun. Einen ahnlichen Farb- 
stoff erhalt man aus dem Kondensationsprod. aus l-Amino-5-benzoylaminoanthrachinon 
u. G-Bz.-l-Dibrombenzanthron; aus l-(6-Benzanihronyl)-amino-4-benzoylaminoanthra- 
chinon, erhaltlich aus l-Amino-4-benzoylaminoanthrachinon u. 6-Chlorbenzanthron, ent- 
steht durch Behandeln mit Chlorsulfonsaure eine Baumwolle graubraun farbender 
Kiipenfarbstoff. Der Farbstoff aus dem Kondensationsprod. aus l-Amino-5-benzoyl- 
aminoanthrachinon u. 6-Chlorbenzanthron farb t gelbbraun. (E. P . 305 679 vom 9/2.
1929, Auszug reroff. 4/4. 1929. Prior. 10/2. 1928.) F r a n z .
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XI. Harze; Lacke; Firnis.
F. Rh., Schellack und Schellackajypreturcn. Technologie des Sclicllaeks, seine 

Yerwendung fur Hutsteifen u. Lcdcrapprcturen in wss. u. alkoh. Lsg. Gebleichter 
Schellack u. seine Nachteile. (Dtsch. Fiirber-Ztg. 65. 495—96. 19/5.) K o n ig .

Felix Hebler, Losungsmittel und Gelbildung. E in Beitrag zur Erkenntnis tech- 
■nischer Organogele (Vgl auch C. 1928. I. 1809.) Unterss. iiber Gelbldg. m it Lósungs- 
m ittcln fiir Lacke (Terpentinól usw.) in wasserfreicn Systemen u. Wachsemulsionen, 
wobei sich ergab, daB dieselben Lósungsmm. in bezug auf die Gelbldg. ganz yerschicdcn 
wirken konnen, je nachdem das Gcl durch (Juellung oder Abkiihlung aus der Lsg. 
gewonnen wird. Dio Gele sind in ihrer Struktur grundverschieden, was fiir dio Fest- 
stellung des Gelzustandcs von Bedeutung ist. (Farben-Ztg. 34. 1841—43. 4/5. 
Hanno ver.) K o n ig .

— , Schellackanalyse. Feuclitigkeit u. Unlosliches. Feststellung von Harz. 
Erm ittlung des Harzes nach den Methoden von LANGMUIR u . Mc I l h in e y . Schellack- 
wachs. Fliissigwerden in  der Hitze. Erweichungs- u. Schmelzpunkt. (Chem. Trade 
Journ. 84. 485—86. 24/5.) K o n ig .

Ruchti, Uber die Genauigkeit der Viscositatsbestimmung von Lacken und Olen 
nach der Luftblasenmethode. Es wird gezeigt, daB eine enge Beziehung zwischen der 
Englerviscositat einer Standóllsg. u. der Laufzeit einer Luftblase in Konsistenz- 
rohrehen, dio m it dieser Lsg. gefiillt sind, besteht. Verwendbarkeit dieser Tatsache 
zur Aufstellung einer Standardskala zum Vergleich m it den zu untersuchcnden Lacken. 
<Farben-Ztg. 34. 1899—1901. 11/5. Halle.) K o n ig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Dcutschland, Herstellung farbiger Lacke. Man 
setzt den Lacklsgg. bas. Farbstoffe oder auch Saure bzw. komplexo Siiuron bzw. 
dereń Salze zu. Man 1. z. B. in 100 kg Zaponlaek (mit 5% Nitrocellulose) 0,5 kg 
Methylviolett B extra u. setzt 0,5 kg Natriumwolframat in 5 kg denaturiertem A. 
zu. (F. P. 33 924 vom 23/7. 1927, ausg. 27/3. 1929. D. Prior. 13/8. 1926. Zus. zu

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Uberfiihrung von Nitrocellulose 
holier Viscositdt in  solche von geringer Viscositat. Dio Nitrocellulose wird m it W. uber 
100° z. B. bei 5 a t bei Abwesenheit von Sauren u. Anwesenheit yon bas. Verbb., die 
in  W. nahezu unl. sind, erhitzt, z. B. MgO. (F. P. 652 658 vom 13/4. 1928, ausg. 
12/3. 1929. D. Prior. 25/4. 1927.) T h i e l .

I. G. Farbenindustrie Akt. Ges., Deutschland, Unenlflammlarer Nitrocellulose- 
Jirnis. Ais Lósungsmm. bzw. Vcrdiinnungsxnittel werden chloriertes Methylen oder 
Athylen benutzt. Beispiel: 50 Nitrocellulose, 50 A., 350 Cyclohexanon, 600 Methylen- 
chlorid oder 100 Toluol u. 500 Methylenchlorid. (F. P. 653 025 vom 19/4. 1928, 
ausg. 15/3. 1929. D. Prior. 12/5. 1927.) T h i e l .

Imperial Chemical Industries Ltd., Westminstcr, und W. J. Jenkins, Saltcoats, 
Ayrshire, Cellulosenitratlosungen. Ais Lósungsmm. yerwendet man Methyl-, Athyl-, 
Propyl- oder Isopropylather der Milchsaureester, zweckmaBig die zwischen 110—190° 
sd. Zur Herst. eines Lackes lost man Cellulosenitrat in einer Mischung aus dem Methyl- 
dther des Athyllactats, Xylol, Harz, einem Plastizierungsmittel, wie Dibutylphthalat, 
Ricinusol, Butylalkohol u. A., oder man lost Cellulosenitrat in einer Mischung von 
Athylather des Athyllactats, AmyJacetat, Butylacetat, Athylacetat, Bzl., Toluol, Xylol, 
Butylalkohol, A., Harz, einem Plastizierungsmittel u. Ricinusol. Die Ather crhalt man 
durch Umsetzen der a-Chlor- oder a-Brompropionsaureester mit den entsprechcnden 
Natriumalkoholaten. (E. P. 305 960 vom 12/10. 1927, ausg. 14/3. 1929.) F r a n z .

V. Stehllk und F. Neuwirth, Okologie der aujgchenden Zuckeitube mit besonderer 
Berucksichtigung ihrer Krankheiten. Besprochen werden: Der Samen, der Keimungs- 
prozeB u. die Infektion bei der Keimung, Ratschlage fur den prakt. Rubcnbauer. 
(Ztsehr. Zuckerind. cechosloyak. Rep. 53. 429— 44. 445—53. 19/4. Prag, Forschungsinst. 
d. cechosloyak. Zuckerind.) G r o s z f e l d .

Reinhold Kuhnast, Gesichtspunkle fiir die Bemessung von Schnitzel-Transport- 
schnecken. Erórterungen iiber Leistung u. Kraftbedarf. (Ztrbl. Zuckerind. 37. 441.

F. P. 608 301; C. 1927. I. 1233.) T h i e l .

XIV. Zucker; Kohlenliydrate; Starkę,

20/4. Magdeburg.) G r o s z f e l d .
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K. Solon, Untersuchungen iiher das Schweflig-Kohlensaure-Verfahren nach Weis- 
berg. Nach den beschriebenen Versuchsergebnissen wird bei der Arbeitsweise nach. 
WEISBERG nur cin sehr geringer Teil der zugefiihrten S 02 in Alkalisulfit ubergefuhrt; 
etwa 80% blciben ais CaS03 im Saturationsschlamm. Der groCte Teil der vorhandenen 
natiirlichen Alkalitat liegt auch nach beendeter Saturation ais Alkalicarbonat vor. Es 
scheint zweifelhaft, ob die Vorteile des Verfs. einen so bedeutenden Mehryerbrauch an 
SO„ u. CaO rechtfertigen, besonders, weil bei der geringen Bldg. von Alkalisulfit auf 
eine Schwefelung des Mittel- odor Dicksaftes kaum yerzichtet werden kann. (Dtsch. 
Zuckerind. 54. 296—98. 23/3.) G r o s z f e l d .

O. Spengler und C. Brendel, Nochmals Endsaturation der Diinnsafte. (Vgl. C. 1928-
II. 1395.) Besprcchung eines von SOUSAL (Journal f. Zuckerindustrie 2. 238) mit- 
geteilten, in der russ. WeiGzuckerfabrik Brailow ausgeiibten Arbeitsganges u. dessen 
Kritik. Daraus abgeleitet, wird Durcbpriifung folgenden Weges yorgeschlagcn: Nach 
der Scheidung C02-Saturation in 1 oder 2 Stufen bis zur natiirlichen Alkalitat, erhitzen,. 
filtrieren, S 02-Saturation bis fast zur Neutralitat- bei hoher Temp., filtrieren, Soda- 
zusatz entsprcchcnd dcm Geh. an noch yorhandenem CaO, stark u. anhaltcnd kochen, 
filtrieren. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1928. 637—43. Okt. Berlin, Inst. f. Zucker
industrie.) G r o s z f e l d .

O. Spengler und C. Brendel, Das Verhalten der Oxalsaure bei der Saflreinigung. 
(Vgl. auch vorst. Ref.) Beschreibung von Verss., nach dencn Ca-Oxalat in  der Scheidung 
zwar in nicht unerheblicher Menge in Lsg. geht, aber schon in der 1. Saturation bis 
auf etwa 0,001% Ca-Oxalat wieder ausgefallt wird. Bei der 2. Saturation wird das 
noch gel. Ca-Oxalat durch Na2C03 oder Na2S 03 in CaC03 oder CaS03 yerwandelt, 
wahrend Alkalioxalat gel. bleibt u. sich auch in Ggw. cincr geniigenden natiirlichen 
Alkalitat nicht wieder in Ca-Oxalat umsetzt. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1928. 
729—46. Nov.) G r o s z f e l d .

K. Sandera, Studie iiber Zuckerfabriks-Filterlucher. I I . (I. vgl. C. 1929. I. 
2594.) Tabellen iiber mechan. u. physikal.-chem. Analyse neuer Filtertiicher. (Ztschr. 
Zuckerind. ćechosloyak. Rep. 53. 457—63. 26/4.) G r o s z f e l d .

Janko Prochazka, Zur Frage der Drvckverdampfung. An yergleichenden Fabrik- 
yerss. beobachtctc Vf., daB die Vakuumverdampfung die Safte unyerhaltnismaBig 
weniger farbt ais die Druckyerdampfung u. daher fur dio Verarbeitung von Dicksaft 
direkt auf WeiBzueker geeigneter erscheint. (Ztschr. Zuckerind. ćechosloyak. Rep. 53- 
171—72. 14/12. 1928. Oroska, Zuckerfabrik.) GROSZFELD.

Jaroslav Tietz, Miroslav Hula und Bruno Pollak, Erfahrungen mit der Druck- 
rerdampfstation in Zidlochovice. Dic Erfahrung der Yff. hat gezeigt, daB sich in  der 
Druckyerdampfung die Safte nicht farben (ygl. yorst. Ref.), u. daC damit Zucker ohne 
Bceintrachtigung seiner Qualitat hergestellt werden kann. (Ztschr. Zuckerind. ćecho
sloyak. Rep. 53. 201—04. 11/1.) G r o s z f e l d .

Karl Vesely, Zur Frage der Drucki-erdampfung. Vf. berichtet ebenfalls (ygl. 
yorst. Ref.) iiber giinstige Erfahrungen m it seiner Druckyicrkorperanlage. (Ztschr. 
Zuckerind. ćechosloyak. Rep. 53. 204—06. 11/1. Wissington.) GROSZFELD.

Fr. Turek und K. Sazaysky, Zur Frage der Druckverdampfung. (Vgl. yorst. 
Ref.) Das ungiinstige Urteil von P r o c h a z k a  kann nicht auf die Systeme S k o d a - 
V in c ik -T u r e k -S a z a y s k y  angewendet werden, da bei diesen abnormes Nachdimkeln 
nicht auftritt. Besonderer Hinweis auf die Kohlenersparnisse. (Ztschr. Zuckerind. 
ćechosloyak. Rep. 53. 206—09. 11/1.) Gr o s z f e l d .

Janko Prochazka, Mein Schlu/3wort zur Frage der Druckterdampfung. (Vgl. 
yorst. Ref.) Schluflwort. Vf. betont nochmals, daB m it der weniger empfindlichcn 
Vakuumyerdampfung bessero Ergebnisse erhalten werden. Bei ungesunder oder ver- 
welktcr Rubo yersagen beido Verff. (Ztschr. Zuckerind. ćechosloyak. Rep. 53. 209— 10. 
11/1. Oroska.) GROSZFELD.

V. Sazavsky, Neuere Erkenntnisse iiber die Druckverdampfmig. Bctraclitungen 
iiber Warmeokonomio, die zeigen, daB man nicht schablonenmaBig die in einer ge- 
gebenen Fabrik gewormenen Erfahrungen auch auf das Druckdampfsystem in einer 
anderen Fabrik unter anderen Bedingungen iibertragen kann. (Ztschr. Zuckerind. 
ćechosloyak. Rep. 53. 417—23. 5/4.) G r o s z f e l d .

Josef Hernych, Die Herabsetzung der Erzeugungskosten in der Zuckerindustrie und 
die Denaturierung des Rohzuckers. An Stelle von Vorschlagen, zur Fiitterung an Schweine 
u. Pferdc Rohzucker unter Denaturierung zu yerwenden, empfiehlt Vf., hierzu lieber 
Zuckcrablaufe zu nehmen, weil dann die Kosten fiir Yerdampfung u. Krystallisation, die
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unnotig sind, erspart werden. (Ztsehr. Zuekerind. ćechosloyak. Rep. 53. 425—27. 
5/4. Velkć Parlovice.) GROSZFELD.

W. Braun und B. Bleyer, Die Bestimmung der Maltose und Glucose. Expcrimcntell 
m itbearbeitet yon W. Elhardt. Um Glucose-Maltosegemisehe einer analyt. Erfassung 
zuzufiihren, wurde zunachst die Red. reiner Glueosclsg. naehgepruft; dio bewiihrte, 
von S0X H LET angegebene Methode wurde dahin abgeandert, daB man anstatt auf 
offener Flamme auf sd. Wasserbad erhitzte, wodureh eino leichtere Reproduzierbarkeit 
der Vers.-Bedingungen erreicht wird. Ais Ergebnis der Verss. werden 2 Gleiohungen 
angefuhrt, welche den Zusammenhang zwischen Glucosegeh. u. ermittelter Kupfer- 
menge angeben. Sodann wurde die Red. yon F E H L IN G scher Lsg., alkal. Quecksilberhg. 
u. alkal. Jodhg. durch reine Maltoselsgg. untersucht. Fiir alle Fiille sind die Arbeits- 
mothoden angegeben. Bei der Red. F E H L lN G sch er Lsg. durch Glucose-Maltosegemische 
sind Zuckerkonzz. zu wiihlen, die eine Kupferausscheidung von 50—250 mg Kupfer 
bewirken, wenn eine Falsehung des Resultats durch Reyersion von Glucose zu Maltose 
yerhindert werden soli. Es kann auf diese Weise jedoch nur die Gesamtzahl der Moll. 
Zucker (Glucose +  Maltose) gefunden werden. Ais Osydationsmittel, welches spezif. 
auf Glucose wirkt, kommt die B A R FO ED sche Lsg. in  Betracht. Die Zus. derselben u. 
die Durchfiihrung des Vers. haben Vff. etwas geandert u. in genauen Arbcitsvorschriften 
angegeben. Den SchluB der Arbeit bilden ausfuhrliche Tabellcn fiir dio Zuckeranalyse. 
(Ztsehr. analyt. Chem. 76. 1—38. Weihenstephan, Chem. Inst. d. Hochsch. f. Land- 
wirtschaft u. Brauerei.) W lNKELM ANN.

Holzhydrolyse Akt.-Ges., Deutschland, iibert. von E. Hagglund, Finnland, 
Reinigung der bei der Verzuckerung von Holz gewonnenen Kohlehydrate, insbesondere 
yon den anhaftenden Sauremengen, durch Vermahlen derselben m it feuchtem Erd- 
alkalioxyd oder -hydroxyd u. durch darauffolgendes Schleudern u. Waschen mit 
wenig W. (E. P. 302 313 yom 13/12. 1928, Auszug veroff. 6/2. 1929. Prior. 14/12. 
1927.) M. F. Mu l l e r .

Hermann ClaaBen, Dormagen, Gewinnung des Zuckcrs aus dem abgesiiflien Filter- 
prepschlamm der Zuckerfabriken durch Aufmaischen des Schlammes m it W. zu einem 
Brei, Erwarmen auf hóhere Tempp. u. Filterpressen. Die FI. wird zum AbsiiBen etc. 
yerwendet. (D. R. P. 476 715 Ki. 89c vom 11/9. 1927, ausg. 27/5. 1929.) M. F. Mu.

International Patents Development Co., New York, ubert. yon: C. Ebert, 
Leonia, W. B. Newkirk, Riyerside und M. Moskowitz, New York, Gewinnung von 
Deztrose aus Starkę in erhóhter Ausbeute dureh Yerdiinnen der FI. auf 14° Bć u. bei 
einer [H'] =  1,8 u. Erhitzen unter Druck. Die Polysaecharide werden dabei in 
Dextrose yerwandelt. (E. P. 303142 vom 1/10. 1928, Auszug yeruff. 20/2. 1929. 
Prior. 30/12. 1927.) M. F. M u l l e r .

Corn Products Refining Co., New York, Reinigung von aus Starkę gewonnener 
Deztrose in wss. Lsg. mittels elektr. Endosmose. Dabei werden die Kolloidc u. Metali- 
hydroxyde an der Kathodc abgeschieden, wahrend dio sauren Reste zur Anodę 
wandern u. somit dio Aciditat der Lsg. in der Umgebung der Kathode derart herab- 
gesetzt wird, daB die Koagulation der Kolloide dort besonders gefordert wird. An 
Hand einer Zeichnung ist die Apparatur beschrieben. (E. P. 302 375 yom 15/8. 1927,. 
ausg. 10/1. 1929.) BI. F. Mu l l e r .

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Futtermittel.
E. A. Fisher und P. Halton, Die Beziehung zwischen Wasserstoffionenkonzentration 

und Pufferungsvermogen und der Backfahigkeit von Mehl. II . (I. ygl. C. 1929. I. 1997.) 
Ausgedehnte weitere Backyerss. m it Mehlen verschicdener Art, stark auseinander 
liegenden pn-Werten (7,80—4,20) u. yerschiedener Giirdauer bestatigten die fruhere 
Beobachtung, daB [H'] ein wichtiger Faktor fiir die Backfahigkeit nicht ist. Zusatzo 
von Sauren oder uberlange Giirdauer beeinfluBtcn den Teig- u. Brotcharakter nur wenig 
u. nicht immer in gleicher Richtung. Die gewohnlich beobaehteten Wrkgg. bestanden 
in  Erhóhung der Zahigkeit des Teigcs, mehr heryortretendem Geschmack, ofters in 
Verbesserung der Farbung der Krume. (Cereal Chem. 6 . 97—115. Marz. St. Albans, 
England, The Research Association of British Flour Millers.) GROSZFELD.

Franklin Kidd und Cyril West, Reifungsverzdgerung von Birnen bei AbschluP 
von Sauerstoff. AbschluB von 0 2 u. C02 (durch alkal. Pyrogallollsg.) bewirkte fast 
yolligen Stillstand der Reifungsyorgange, soweit makroskop. erkennbar. Der Geschmack
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hatte nicht gelitten, selbst nicht nach mehreren Monaten, wenn ćLie Friichte auch natur- 
gemilB weniger saftig u. aromat, ais reife waren. Das Verf. bietet die Móglichkeit, 
rasch reifende Birnen in langsam reifende zu yerwandeln. Der Reifungsgrad ist wcithin 
eine Funktion der Konz. von 0 2 u. anderseits CO. in der Luft. Man erreicht eine iihn- 
lichc Wrkg. durch EinschlieBen der Friichte in Behiiltcr m it sehr kleiner Offnung, 
die dann etwa die Funktion der natiirlichen Lentizellen iibernimmt. (Naturę 123. 
315—16. 2/3. Cambridge, Low Temp. Rcs. Station.) Gr OSZFF.LD.

W. Lolunann, Orenzzahlen und Kennzalilen der Fruchtsafte. Besprechung der 
von Jah r zu Jah r schwankendcn Zus. von Frucht-, besonders Himbeersaftcn. Hinweis 
auf dio jiihrlichen Fruchtsaftstatistiken des Bundes der Deutschen Fruchtsaftindustri- 
ellen u. dereń Bedeutung fur Handel u. Kontrolle. Unterscheidung kranker Frucht
safte yon gewasserten. (Dtsch. Nahrungsmittel-Rdsch. 1929. 60—61. 15/4. Berlin- 
Friedenau.) Gr o s z f e l d .

Robert Dudzius, Zur Verwendung und Bearbeitung von Seelachs. P rakt. Rat- 
schlagc fiir Gewinnung einer gut haltbaren Ware. (Braunschweig. Konseryen-Ztg.
1929. Nr. 13. 5—6. 27/3. Nr. 14. 5—6. 3/4.) Gr o s z f e l d .

A. W. Farrall, Die Anwendung von Dampf zur Erhilzung und Sterilisierung von 
Mólkereieinrichtungen. Ausfiihrliche Besprechung der Wrkg. des Dampfes u. der da- 
durch erreichbaren Warmeiibertragung an Hand von Formeln u. Kurvenzeichnungen. 
In  Frage kommen: Ausdampfen der Kannen iiber einem Dampfhahn, Dampfen in 
tankartigen Belialtern u. Aufblasen yon Dampf auf die Oberfliicbc des GefiiBes. Nasser 
u. gesatt. Dampf erhitzt die Gerate, bezogen auf gleiche Temperaturdifferenz, raseher 
ais iiberhitzter Dampf, der aber wieder Erzielung hoherer Temp. ermoglicht. Letzterer 
wirkt auch dadurch giinstig, daB cr W. absorbiert u. dadurch die Gerate trocknet. 
(Journ. Dairy Science 12. 95—113. Marz. Davis, Univ. of California.) Gr o s z f e l d .

Albert W. Crosby, Milch. Bedeutung der Milek ais Nahrungsmittel, besonders 
in  der Kindercrnahrung. Nahrungswert von Milehpraparaten wird besproehen. (Dental 
Cosmos 71. 256—59. Marz.) Me i e r .

H. C. Troy und Paul Francis Skarp, Pliysikalische Faktoren, die die Bildung 
und den Fettgehałl von durch Aufrahmung enlstandenem Ilahm beeinflussen. Die 
Steigkraft von 1,8—41 fi dicken Fettkiigelclien in Milchplasma entsprach sehr 
gut dem STOKESschen Gesctz. Die Bewegung ist so langsam, daB sie ein Mehr- 
faches der n. Aufrahmungszeit erfordert. Auch der Steiggrad yon Fettkiigelchen- 
kliimpchen in Dicke von 10—800 /( entsprach gut der STOKESschen Gleichung; die 
Kliimpchen enthalten wahrscheinlich etwas weniger ais 50% ihres Vol. an Fett u. 
steigen rasch genug zur Erklarung der n. Aufrahmungszeit; sie wurden in geniigender 
GróBe in Rohmilch u. sorgfaltig pasteurisierter Milch bcobachtet. Sie lagerten sich 
in der Rahmschicht m it Plasmaraumen, relatiy fettfrei, zwischen sieh, wodurch sich 
der niedrigc Fettgeh. des freiwillig gebildeten Rahmcs erklart. Bei gegebenem Fettgeh. 
hangt dio Ticfe der Rahmschicht hauptsiichlich yon dieser Klumpchenbldg. der Fett- 
kiigelchen ab. Kompakte, fast sphar. Kliimpchen u. besonders schwacho Kliimpchcn 
bilden dunne Rahmschichten m it hohem Fettgeh. Die Steifheit der Kliimpchen nimmt 
m it steigender Aufrahmungstemp. unter loserer Packung ab, daher die tieferen Rahm- 
schichtcn in der Warme. Bei zu hoher Temp. bilden sich uberhaupt ke!ne Kliimpehen 
oder k. gebildete zerfallen. Die Bcstandigkeit erwies sich yerschiedentlieh ais yer- 
iinderlich m it der Jlilchprobe u. ihrer Behandlung. Blechan. Bewegung zcrlcgte dio 
Kliimpchen, besonders bei Zimmcrtemp. Nicht aggregierte Fcttkiigelchen legten sich 
in der Rahmschicht yon selbst nahe zusammen. Solcher Rahm, dessen Bldg. Tage 
benotigte, hatto einen sehr liohen Fettgeh. Eine mkr. Aufrahmungszelle wird be- 
schricbcn, die im wesentlichen unter gleichen Bedingungen arbeitet wie die Aufrahmung 
im groBen. Dic Aufrahmungszeit kann in 2 Teile zerlegt werden, die Zeit zur Bldg. 
der Kliimpchen u. die Zeit, die diese nach ihrer Bldg. zum Emporsteigen brauchen. 
Die Dicke der adsorbierten Schicht auf den Fettkugelchen yon roher u. bis zur Zer- 
legung der Kliimpcheu erhitzter Milch erwies sich ais gleich, soweit dies durch die maxi- 
male Packung der Fettkugelchen erm ittelt werden konntc; die Dicke dieser adsorbierten 
Schicht wurde zu 19 m/ł gefunden. (Journ. Dairy Science 11. 189—226. 192S. Sep. 
Ithaca, New York, Cornell Uniy.) GROSZFELD.

K. Hattori. Beitrage zur Untersuchung iiber die Iliillensubslanz der Milchfett- 
kiigelchen. Vf. hat aus frischer Kuhmileh das Casein mittels Essigsaure, Dialyse, Lab, 
CuSO.,, HgCl2 +  lICl, CaCl, u. Kalialaun ausgefiillt, zentrifugiert, Molkę abdekantiert, 
Nd. m it W. bis zum Aufhóren der Rahmbldg. geruhrt u. zentrifugiert, darauf das F e tt
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in  Molko u. Waschwasscr bestimmt. Mit Ausnahme des CuSO.r Nd. konnte der groBto 
Teil der urspriinglichen Fettmengo aus den Caseinndd. herausgowaschen werden. Daraus 
folgert Vf., daB dic Hiille der Fettkiigelchen nicht aus Casein, sondern aus einem ganz 
andersartigen EiwciBstoff besteht, in Ubereinstimmung m it soiner friiheren Unters. 
(C. 1925. I. 2737) u. abweichcnd von T it u s  u. Mitarbeitern (C. 1928. II. BOI). (Journ. 
pharmac. Soc. Japan 49. 54—56. April.) LlNDENBAUM.

Oran I. Cutler, Antigene Eigenscharten von Trockenmilch. Meerschweinchen 
wurden m it roher oder pasteurisierter Milch sensibilisiert u. an ihnen dio anaphylakt. 
Rk. m it dem Casein von Trockenmilch gepriift. Es fanden sich keine Veranderungen 
des Caseins durch die Trocknung, dagegen wurden dio antigenen Eigg. des Molken- 
eiweiB der rohon Milch durch Eintrockncn oder Sterilisieren infolge der Hitzewrkg. 
verandert. (Journ. Amer. mcd. Assoc. 92. 964—66. 23/3. Chicago, Univ., Pathol. 
Dept.) F. Mu l l e r .

J. Mansell, Apparat zur Bcstralilung von Lebensmitteln mit vllraviolelteni Licht. 
Ber Otto-Scheidt-Proze/3. Beschreibung, Zeichnung u. Abbildung eines nach dem 
ScilE ID T-V erf. arbeitenden Bestrahlungsgerates, besonders zur Bcstralilung von Milch 
(Instrument World 1. 265—6G. Jan.) G r o s z f e l d .

Charles I. Solomon und Alfred T. Shohl, Btjtchungszahl von Frauenmilchserum. 
Zu 10 ccm Milch gibt man 2 ccm Hg(N03)2-Roagens (100 g Hg(N03)2, 16 ccm H N 03 
von D. 1,43 im 1, Liehtbrechung 44,5 bei 20°), filtriert nach 1 Min. u. bestimmt mit 
dem ZlilSZschen Eintauchrefraktometer die Lichtbrechung bei 20°. Sie betrug bei 
57 Proben Frauenmilch 42,0— 43,9, Mittel 42,7, fiir 50 Proben Kuhmilch 32,2—34,4, 
Mittel 33,3. Brechungswerte unter 42,0 begrunden also den Verdaeht auf Verfalsehung. 
(Amer. Journ. Diseascs of Children 31. 218—27. 1926. New Haven, Conn. Sep.) Gd. '

Artturi I. Virtanen, Garungsgeschmack von Butter. Bei Butter einer Molkerei 
wurden Fruchtgeruch u. Frucht- u. fauliger Gesehmack in einigen Proben, in anderen 
ein Essiggesehmack beobaclitet. Ais Ursache der ersten Erscheinung wurden Gelatino 
verfliissigendo Bakterion, anseheinend B. punctatum (*/„—7 Million/g), beobaclitet, 
die auf zuckerfrcicr Gclatine schnell einen ausgesprochenen Gerueh nach Fruclit- 
ester heryorriefen. Sie fanden sich auch in dem yerwendeten W. Dio Unters. 
der stark sauren Butter lieferte neben viel Hefe ebenfalls diese Bakterien, die aber, 
weil siiureempfindlich, bald abstarben. Weiter wurdo gefunden, daB die Stórung 
nur in leicht oder nicht gesalzenor Butter auftrat. Abhilfo durch Pasteurisierung 
des Molkereiwassers, wenigstens bei langeren Regenzoiten, wenn das Oberflachen- 
wasser zum Grundwasser durehdringcn kann. (Valion Laboratorion Julkaisuja 1929.
12 Seiten. Sep.) G r o s z f e l d .

N. S. Golding, Die Menge von Cilrat in  der geronnenen Milch, die sich wahrend 
der Kasehersłellung rorfindet. Die im Kaso sich findenden Citrato entstehen nicht 
wahrend der Kślsebereitung, sondern sind schon vorher in dem Gemisch yorhanden. 
Die Menge an Citronensaure u. ihro Zers.-Prodd. haben sehr wahrscheinlich keine 
Bedeutung fur dio Reifung des Kases. (Trans. Roy. Soc. Canada [3] 22. Seet. 5. 
237-42. 1928.) F. Mu l l e r .

MaxHaitinger, Die Fluorescenzanalyse vom Standpunkte der Materialprufung unter 
besonderer Beriicksichtigung von Nahrungs- und Genufimilteln. Kurzo Besprochung 
des bisher erreichten Ausbaues dieses Arbeitsgebietes. Liehtąuellon, Bcobachtungs- 
technik, Anwendungsgebiete. (Mitt. Staatl. techn. Versuehsamts 17. 147—56. 1928. 
Wien, Lebensmitteluntersuchungsanstalt des Handels, der Industrie u. des Ge- 
werbes.) ' GROSZFELD.

W. Gamer, Die mikroskopische TJntersuchung von Starkę und Mehl. P rakt. An- 
gaben iiber GroBe, Form u. Kennzeichon verschiedener Starkekómer, Verh. im polari- 
sierten Licht u. gegenuber Verkleisterungsmitteln. Vorbereitung von Mehl zur Unte s_ 
Erkennung der Sorten aus den Gewebeteilen nach VOGEL. (Ind. Chemist chem. Manu _ 
facturer 5. 119—20. Marz.) GROSZFELD.

Ralph K. Larmour und Alan G. Mac Leod, Anwendung der Bromat-Differential- 
probe bei der Bestimmung der Backfahigkeit von Mehl ans hartem, rotem, kanadischem 
Sommerweizen. Der einfache Baekrers. liefert ungeniigende Anhaltspunkte, bessere 
ein gleiehzeitiger Parallelyers. unter Zusatz von 0,001% KBrO,, wobei sich die Ver- 
besscrungsmoglichkeit des Mehles ergibt. Man unterscheidct dann drci Mehlgruppen:
1 . Solche mit negativem Ergebnis — weiche oder gesehadigte Mehle. 2. Solche mit 
deutliehcr Verbesserung — die meisten Mehle, hochwertig, besonders Hartweizen; 
der Grad der Verbesserung scheint vom Proteingeh. abhangig zu sein. 3. Solche mit

XI. 2. 24
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unmerklicher Verbesserung — hoehwertige, bercits optimal backfahige Meble, auchi 
manche gebleiebte Mehlo des Handels. (Scient. Agriculture 9. 477—90. April. Saska- 
toon, Univ. of Saskatehewan.) GROSZFELD.

L. Urner Liddel, Die Wasseranziehung bei Mehlasche und eine Besprechung der 
direklen Wagung der Asche. Um die Schwankungen in den Tiegelgewichten zu um - 
gehen, empfiehlt Vf. die direkte Wagung der Asche auf der Waagescliale nach Umkippen 
des Tiegels. Dic Asche erwies sich ais sehr wenig hygroskop. (Cereal Chem. 6 . 134—39' 
Marz. Washington, U. S. Dep. of Agriculture.) GROSZFELD.

F. Okolow, Zur colorimetrischen Bestimmung von Mutterhrrn im  Mehl. Bc- 
schreibung cincs verbesscrten, aus dem Vcrf. von Ho FM ANN (1885) abgeleiteten Unter- 
suchungsganges, bei dcm zunachst durch ein Chlf.-A.-Gemisch (D. 1,415—1,420)' 
das Muttcrkorn von der Hauptmenge des Roggenmehles abgetrennt u. bei der colori- 
metr. Priifung kunstliche Vergleichsfarbtypen aus Carmin verwendet u. die naturliche 
Gclbfiirbung der Ausziige m it dem Komparator von WALPOLE ausgeschaltet wurden. 
Angabe einer genauen Arbeitsvorschrift, die eine quantitative Best. auf einfache Weise 
m it Fehlcrgrenze bis hóchstens etwa 0,1—0,2% ermóglicht. In  Roggenmehlproben 
des Handels wurden 0—0,10% Muttcrkorn gefunden. (Ztschr. Untcrs. Lebensmittel 
5 7 . 63—7 1 . Jan. Moskau, Forschungsinstitut f. Sanitatswesen u. Hygiene d. Volks- 
kommissariats f. Gesundheitswescn.) GROSZFELD.

F. Okolow und I. Akimow, Die Bestimmung des Multerkorns im  Mehl mittels- 
der serologischen Methode. (Vgl. Y o r s t .  Ref.) Nach besonderen Immunisierungsverff. 
(naherc Beschrcibung im Original) gelang es, von Kaninchen Sera m it dem liohen Titer 
1: 20 000 zu erhalten, dic m it Ausziigen aus Mehl bei 0,05% Mutterkorn noch einen 
■deutlichen Ring, bei 0,02% Opalescenz lieferten. Nicht stórend wirkten die Samen 
von Hyoscyannis niger, Bromus inermis Leyfi, Agrostemma Githago, Chenopodium L., 
Galium, Plantago majorL., ChrysanihemumLeucanthemum, Salvia verticolata u. Raplianus 
raphanistrum. Dagegen zeigten Ausziige aus Vicia cracca u. Rumex confertus m it dem 
Antiserum wie auch m it n. Pferdeserum dio gleiche unspezif. Rk. Bei Mischungen 
aber von 3% der Samen m it 97% Mehl tra t  die Rk. nicht mehr ein, so daB sio prakt.. 
nicht stórt. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 57. 72—76. Jan. Moskau.) GROSZFELD.

W. Ekhard, Die Sldrlcewertbeslimmung von erfrorenen Kartoffeln. Die in lau- 
warmcm W. aufgetauten Kartoffeln werden sofort m it der Kartoffelwaage gewogen 
u. vom Ergebnis wird ais empir. Korrcktur 1% abgezogen. Genaue Best. durch E rm itt- 
lung des W.-Geh. im Trockensehrank. — Zuckcrbldg. tr i t t  nur bei langsamem Einfrieren, 
nicht bei kurzer rascher Abkiihlung der Kartoffel ein. (Ztschr. Spiritusind. 52. 
77—78. 28/2.) Gr o s z f e l d .

O. Liilling und E. Beyer, tJber den Nacliweis nachgemachter konservierter Erbsen.. 
Das Verf. von F r 0II)EVAUX (vgl. C. 19 2 7 . I. 660), bei dem die Erbsen vor Vornahme 
der Analyse mit k. W. bis zur Erschopfung ausgezogen u. dann W. u. N  bestimmt werden,. 
erwies sich zur Untcrscheidung von Gemuseerbsen von aus trockenen Erbsen rc- 
generierten ais geeignet. Wahrend bei frischen cingemacliten Gemuseerbsen der Wasscr- 
geh. 79,0—85,6% betrug, lag er bei den Naehnmchungen bei 72,7—77,6%. Die Unter- 
schiede sind noch groBer ais die von F r o id e v a u x  gefundenen. Bei der Priifung wurden 
dio Erbsen 20 Stdn. in dest. W. gewassort, %  Stde. abtropfen gelassen, durch ein Sieb 
m it feinen Maschen getrieben u. in dem Brci W. u. N  bestimmt. Boi Quellenlassen 
von trockenen Erbsen in Leitungswasscr wurde fiir 24 Stdn. fast der gleiche Wasser- 
geh. wie fiir 48 Stdn. festgestellt (76,7 bzw. 76,9%). Durch hartes W. wird die Quell- 
barkeit etwras verringert, was aber prakt. ohne Bclang ist. (Ztschr. Unters. Lebens- 
mittel 57 . 76—85. Jan. Braunschweig, Techn. Hochsch.) GROSZFELD.

— , Grundsatze fiir die Betirteilung von Obstsdften und Obstsirupen sowie Orangeade. 
Vorlaufige Festsetzungen. (Konserven-Ind. 16. 185—86. 4/4.) G r o s z f e l d .

Georg Schwarz, Studien iiber die Methylenblaurcduklion. I. Mitt. Die Reduktion 
mit Ferrosalzen. Aus den Verss. geht hervor, daB eine Red. des Farbstoffes von der 
Ggw. yon Fe(OH )2 abliangig ist. F e r ro io n  geniigt dazu nicht. E in bestimmter 
absoluter pa-W ert, bis zu dcm die Entfiirbung von Methylenblau zu verfolgen ist, 
existiert nicht. Dieser schwankt vielmehr je nach Art des yerwendeten Puffcrs in 
weiten Grenzen. Es handelt sich um eine direkte Rk. zwischen Farbstoff u. mole- 
kularer Fe-Verb. (Milchwirtschaftl. Forseh. 7. 540—57. 26/3. Kónigsberg i. Pr., 
Univ.) Gr o s z f e l d .

Georg Schwarz, Studien iiber die Methylenblauredukon. I I . Mitt. Milchzucker.. 
und Eiweiflabbauprodukte ais Reduktionsmittel. (I. vgl. Yorst. Ref.) An der Red..
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sind Spaltungsprodd. des Milchzuckers von aldehydartiger N atur in hohcm MaBo 
betciligt. Diese Eigenred. wird durch Zers.-Prodd. der MileheiweiBkórper, besonders 
H 2S, u. vor allem niedermolekulare Abbauprodd., wie Peptide u. Aminosiiureri, be- 
giinstigt. Die [H '] der Milch bietet eine fiir die Red. des Methylenblaus giinstige Rk. 
(Milchwirtschaftl. Forsch. 7. 558— 71. 26/3. Konigsberg i. Pr., Univ.) Ge o s z f e l d .

Georg Schwarz, Studien iiber die Methylenblaureduktion. I II . Mitt. Das 
Schardingerferment. (II. vgl. vorst. Ref.) Das urspriingliche Ferment der frischen 
Kuhmilch geht bei der Entrahmung in den Rahm iiber; das gleichzeitig wirkende 
Ferment bakteriellen Ursprungs verbleibt dagegen in der Magermilch bzw. der daraus 
hergestellten Labmolke. Das im Rahm befindliche Ferment laBt sich m it W. oder 
physiolog. NaCl-Lsg. nur wenig auswasclien u. haftet fest an dem F ett; es geht aber 
bei Verbutterung des Rahms in dio Buttermilch. Eine Isolierung des Ferments in 
bisher reinst-cm Zustande laBt sich durch mchrfaches Waschen des Rahms m it physiolog. 
NaCl-Lsg. u. nachfolgende Verbuttcrung erreiehen. Das Ferment haftet fest an den 
Hiillen der Fettkugelchen, iihnlich wie die Peroxydase an dem Milchnlbumin. Die 
Hiillen bestehen aus EiweiB, das von Casein, Albumin u. Globulin verschieden ist 
u. fiir Mucoide charakterist. Rkk. licfert. (Milchwirtschaftl. Forsch. 7. 572—82. 26/3. 
Konigsberg i. Pr., Univ.) Gr oszff.LD.

Norris M. Erb, Eine Schndlfarbung zur direkten mikroskopischen Milchunter- 
suchung. 0,01 ccm Milch werden iiber 1 qcm auf einem Objekttriiger ausgebreitet, 
getroeknet u. dann 1 Blin. in folgender Farblsg. gleichzeitig gefarbt, entfettet u. fixiert: 
50 ccm A. - f  50 ccm CH3OH -f 0,5 g Methylenblau. Darauf wird m it W. gespiilt 
u. getroeknet. Scharfe Unterschiedo zwischen Bakterien u. Hintergrund. Lcuko- 
cyten werden gut gefarbt. (Journ. Lab. clin. Med. 14. 377—79. Jan. Baltimore.) Gd.

R. L. Andrew, Die kryoskopische Methode zum Nachweise von Wasserzusatz in  
Milch. Bericht iiber einige Falle aus der Praxis, bei denen nach genanntem Vcrf. kleinere 
Wasserzusatze einwandfrei naehgewiesen u. teils dureh spatero Nichforschungen be- 
statigt wurden, wiihrend die Ableitung aus der fettfreien Troekenmasse keine Anhalts- 
puukte lieferte. Vf. halt Milch fiir verdiichtig, wenn der Gefrierpunkt —0,530°, fiir 
mit mindestens 5%  W. verfalscht, wenn er —0,520° betragt. (Analyst 54. 210—16. 
April. Wellington, New Zealand, Dominion Laboratory.) Gr o s z f e l d .

Homfreeze Corp., V. St. A., Nahrmittel. Das Mittel besteht aus 9 g Agar-Agar,
2 g Peklin, 28,5 g Citronensaure, 1,36 kg Zucker, 1,14 kg Fruchtsaft, 1,82 kg W. (F. P. 
654 958 vom 29/5. 1928, ausg. 12/4. 1929. A. Prior. 23/12. 1927 [Raymond J. 
Allnut].) S c h u tz .

James Bayley Butler und James Joseph Drumm, Dublin, Erhaltung der 
Farbę von Gemiisen und anderen pflanzlichen Produklen. (D. R. P. 474 632 KI. 53c 
vom 22/6. 1926, ausg. 10/5. 1929. E. Prior. 30/11. 1925. — C. 1928. I. 3128 [A. P. 
1 666 551].) S c h u tz .

Charlotte Peter, Frankreieh, Speisewiirze. Die Wiirze besteht aus 4% Schwarzem 
Pfeffer, 6°/0 weiflem Pfeffer, 8% span. Pfeffer, 4°/0 Caps. amm., 4% Pfeffer u. Kubeben, 
8%  Origanum majorana, 4% Laurus Nobilis, 4% Caryophillus arom., 10% Myristica, 
8%  Ingwer, 8%  Coriander, 2% Cuminum lwi., 8%  Thym., 8%  Piment, 2% Carda- 
momen, 2°/0Fenchel u. jo 2% Angelica sihestris, Enzian, Brasicca nigra, weifiem Senf, 
Arthemisia absinthium. (F. P. 656119 vom 20/6. 1928, ausg. 27/4. 1929.) S c h u tz .

Dairy Drink Co... Chicago, iibert. von: Charles E. North, Montelair, Y. St. A., 
Mischungen von Kakao oder Schokolade mit Milch. Man erhitzt Milch auf iiber 240° F  
boi einem Druck von iiber 15 a t je Quadratzoll etwa 30 Min., um eino Koagulation 
u. Dickwerden der Milch zu erzielen, worauf Kakao u. Zucker zugesetzt werden. 
(A. P. 1710 508 yom 15/8. 1925, ausg. 23/4. 1929.) Sc h u t z .

Basile Seferiadis, Frankreieh, Tabakverbcsserung. Geringwertiger Tabak wird 
mit Ausziigen aus edlem Tabak getrankt, bestaubt o. dgl., welche man zuvor m it A.
o. dgl. verd. hat. (F. P. 653 069 vom 4/10. 1927, ausg. 16/3. 1929.) K u h l in g .

L. Weil, StraBburg, Herstellung eines Backpulvers aus einem neutralen Erdalkali- 
pyrophosphat, wie Ca2P20 7, ais Stabilisierungsmittel u. einer C02-entwiekelnden 
Verb. (E. P. 303 353 vom 15/12. 1928, Auszug yeróff. 27/2. 1929. Prior. 31/12. 
1927.) M. F. Mu l l e r .

N. J. Nielsen, Aarhus, Danemark, Pasteurisieren und Sterilisieren ton Fliissig- 
keiten. Boi den bekannten Milchpasteurisierungsapp. ist ein Rohrsystem sowohl 
zum Vorerhitzen ais auch zum Vorkiihlen der FI. Yorgesehen, wobei Mittel zum

24*
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Zirkulierenlassen eines Wiirmeaustauschmittels zwischen beiden Systemen innerhalb 
einer Trommel u. dgl. angebracht sind, um das Wfirmeaustauschmittel in schragor 
Richtung zu den Rohren zirkulieren zu lassen. (E. P. 307 854 vom 12/12. 1927, 
ausg. 11/4. 1929.) SCHUTZ.

Edward William Coon, Philadelphia, Rei fen  von Kase. Man unterstiitzt den 
ReifeprozeB durch Behandeln des Kases in  geeigneten Raumen mittels feuchtcr Luft, 
dio eine Temp. von 45— 75° F  u. einen Feuchtigkeitsgeh. von 65— 95% besitzt. 
(Can. P. 270 825 vom 27/12. 1926, ausg. 24/5. 1927.) S c h u tz .

Płlilippe Zelensky, Frankreich, Fultermittel fiir Hunde. Das Prod. enthalt 
eine Reihe von Niihrstoffen, wie Weizenmehl, geriebenes Brot, gelrocknetes Fleisch, 
verschiedene Gemuse, Salz, Zucker, Blutpuher, Reis, Quakeroats u. dgl. (F. P. 656120
T o m  20/6. 1928, ausg. 27/4. 1929.) S c h u tz .

Phllippe Zelensky, Frankreich, Fultermittel fiir Pferde. Das Prod. bestoht aus 
9%  gew. Hafer, 6% zerstopenem Hafer, 4% gew. Gerste, 2% zerstoPener Gerste, 11% 
Mais, 33% Kleie, 32% Exlrakt (aus Hafer, Gerste, Salz, Zucker, Maisabfallen u. 
Gemuse), 3%  Weizenmehl. (F. P. 656121 vom 20/6. 1928, ausg. 27/4. 1929.) S c h u tz .

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Wilhelm Halden, Zur Systematik der Fette. II . Mitt. (I. vgl. C. 1928. II. 503.) 

Die bisherige Einteilung der pflanzlichen Fettstoffe nach ihrer IConsistenz bzw. ihren 
Trocknungseigg. ist unscharf u. sachlieh nicht gerechtfertigt, Vf. schlagt deshalb vor, 
lediglich zwei groBo Gruppen, die der „ trocknenden Ole“ u. dio der ,,nichttrocknenden 
Ole und feslen Fette", bcizubehalten, wobei dio sogenannten halbtrocknenden zu den 
trocknenden Olen gerechnot werden. Innerhalb der beiden Hauptgruppon werdon dio 
Fette nach der botan. Klassifizierung ihrer Stammpflanzen geordnot. Wo die Eigg. 
der Fette innerhalb einer Pflanzenfamilio schwanken, entscheidet der chem. Charakter 
der Mehrheit dieser Fette. Ausnahme: Euphorbiaceenole, dio in boido Hauptgruppon 
u. die Zwischongruppo des Ricinusóls yerteilt werden. In  einer Tabelle wird die neuo 
Anordnung gezeigt. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 36. 109— 15. 
10/4 .) H . H e l l e r .

W. L. Davies, Die Ursachcn fiir das Verderben von Fetten und Olen. Knappo 
Zusammenfassung zalilreioher Tatsachen u. diesbezuglichor Unterss., die das Verderben 
fetthaltiger Stoffe bedingen. Die Rollo von Licht, 0 2, Katalysatoren, Mikroorganismen, 
Verunroinigungen u. der froien Fettsauren wird erlautert, sowie dio wichtigstcn analyt. 
Behelfo genannt. (Chem. Age 20 . 489—92. 25/5.) H . H e l l e r .

H. P. KauŁmanu. Beitrage zur Kenntnis der Kakaobutter. I. Quantitative Be- 
stimmung der ungesattigten Fettsauren der Kakaoprepbutter. (Studien auf dem Fett- 
gebiet, 14. Mitt.) (13. vgl. C. 1929. I. 2489.) Dio an 19 Proben festgestellten Ab- 
weiehungen zwischen .TZ. (mit Br„ in mit NaBr gesatt. CH3OII nach Vf., vgl. C. 1926.
I. 3291) u. Rliodan-Z. spraehen fiir die Ggw. von 2,4— 4,3% Linolsaure in der Kakao
butter, die auch durch Isolierung von hoher ungesatt. Sauren ais Olsaure sowie durch 
HAZURA-Oxydation unter Uberfiihrung in festo Tetra0xj'stearinsaure bestatigt wurde. 
In  der Forderung, daB dio gefundeno Diskrepanz zwischen JZ. u. Rhodan-Z. 2—4, 
der Geh. an Olsaure (ais Glycerid) 34—38, an Linolsaure (ais Glycerid) 2—5 betragen 
soli, liegt eine bedeutendo Verscharfung der Reinheitspriifung fiir Kakaobutter. 
(Ztsehr. angew. Chem. 42. 402—06. 20/4. Jena, Univ.) G e o s z f e l d .

Erich Stock, Ober chinesisches Leinol. Erm ittlung der Kennzahlen zweicr 
chines. Leinóle, die wohl in einzelnen Punktcn yoneinander abwichen, doch in der prakt. 
Erprobung ais Firnisse sich ais vollwertige Anstrichmittel erwiesen. (Farben-Ztg. 34. 
1847. 4/5.) . KONIG.

Alb. van Druten, Die Luminescenz einwandfreier, hollandischcr Schmalze im 
ultraviolelten Licht. Beobachtung, daB ganz einwandfrcio holland. Schmalze, bei 
hochstens 60° im Wasserbado ausgelassen, unter der Analysenquarzlampe eine leuchtend 
blauo bzw. blauviolette Fluorescenz zeigten. Vf. hiilt es daher nicht fiir zuliissig, aus 
der Luminescenz von Schmalzproben endgiiltige Folgerungen iiber Art, Herkunft 
oder Herst. zu ziehen. (Ztsehr. Unters. Lebensmittel 57. 60—62. Jan. Utrecht.) Gl>.

H. P. Kaufmann, Die Rhodanzahl der Trane. ( Untersuchungen auf dem Fett- 
gebiet, X I. Mitt.) Mitbearbeitct von  A. Brocke. (X. vgl. C. 1929. I. 1166.) Dio 
Rhodanometrie der Trane wird ersehwert durch dio Unsicherhoit in der Zus. dieser 
Stofflclasse. Es wurde deshalb zunachst generell gepriift, ob dio Rhodananlagerung
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iiberhaupt zu einem Haltepunkt, der ais konnzeichnond angesehen werden kann, fuhrt. 
Bei 0,1—0,12 g Einwaage u. 200% UberschuB an zweckmiiBig 1/75-n. Rhodanlsg. wurde 
nach 24 Stdn. ein Haltepunkt erreicht. Es werden die (bromometr. ermittelten) Jod-, 
sowie die Rhodanzahlen einer Anzahl von Tranen, namentlich von Dorschleberlrcmen, 
mitgeteilt. Wahrend dio Jodzahlen von 149—167 schwanken, liegen die Werte fur die 
Rhodanzahl in den engen Grenzen 96,5—104. Erórterung der Bedeutung dieser Zahlen 
fiir dio Beurteilung der Trano, auch in therapeut. Beziehung. — Dio hochungesiitt. 
Fettsauren eines Dampflebertrans wurden in dio Methylester ubergefuhrt u. diese 
fraktioniert. Die Fraktion m it der Jodzahl 315,5 hatte Rhodanzahl 163,5, also ca. 
halb so groB. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 267. 229—32. Marz. Jena, 
Univ.) H . H e l l e r .

R. B. H., Talgharzkcrnseifen. Vorwiegend im Ausland hergestellte, bis zu 100% 
Harz im Ansatz enthaltende Seifen. Sieden zu diinnem Leim von gutćr Neutralitat, 
m it wenig Salz trennen, dann im Sieden m it W. ausschleifen u. nach Art der Eschweger 
Seife fertig machen. (Seifensieder-Ztg. 56. 149. 2/5.) H . H e l l e r .

E. Sauer, Uber kolloidale Kalkseifen. Bei Zusatz von Na-Seifen zu hartem W. 
fallfc dio Ca-Seife teilweise in kolloider Form aus, wenn die Na-Seife im UberschuB 
angewendet wurde. Dies wird an Hand mehrerer Tabellen gezeigt. Wird das Rk.- 
System dabei stark bewegt, so wird die Bldg. der kolloiden Ca-Seife befordert. Filter- 
massen u. Gewebefasern wirlcen flockend, am stark sten auf Ca-Stearat. Durch Schutz- 
kolloido, wio Gelatine, Carragheen usw., wird die Flockung unterbunden. Mit solchen 
verseheno Waschmittel sind deshalb geeignet, die stórendo Ausfallung der Ca-Seifen 
zu unterdrucken. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 36. 129—32. 24/4. S tu tt
gart, Techn. Hochsch.) H. H e l l e r .

A. Thieme, Theorie und Prazis der fliissigen Seifen. Zur Erhohung der Kalk- 
bestandigkeit gibt man bis zu 16% Ricinusolsulfonat in den Ansatz. Bei gutor Ware 
betragt der Rcinseifengeh. 15—30%. Sorgfaltige Abrichtung Bedingung. Ncutralisation 
mittels Ricinusolsulfonat. Bis zu 2 Wochen Lagern, erst dann filtrieren, wozu sich dio 
Filter der S e i t z - W e r k o ,  Kreuznach, sehr gut bewahrten. Ansatzo u. Arbeits- 
weise. (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 26. 251—53. 30/5. Charlottenburg.) H . H e l l e r .

R. Krings, Versuche zur Herstellung hocliwirksamer Wascheztrakte (Seifen-  

ezlrakle). W aschestrakte sind dick- oder halbfl. K-Seifen m it die Reinigungswrkg. 
erhóhenden Zusiitzen. Ais solcher bcwiihrte sich Calmettól. Dieses ist ein Gemisch 
hydroaromat. Verbb., das nach Fertigstcllung des Sudcs zu 5—7% eingeruhrt wird 
u. sich nach einigem Stehen vóllig in der Seife lost. Es kann aber auch unmittelbar 
im Ansatz verwendet werden. Arbeitsweiso u. Ansatze. Calmettól eignet sich zur 
Herst. haltbarer Salmiak-Terpentinolschmierseifen. (Seifensieder-Ztg. 56. 147—49. 
158—59. 2/5. Berlin.) H . H e l l e r .

R. Krings, Perborathaltige Waschmittel. Eigg. des NaB03-4 H ,0  u. Verwendung 
in Seifenpulvcrn; FchlerąueOen boi seiner Herst., Ansatzo u. Arbeitsweiso sind aus- 
fiihrHch beschrieben. (Allg. Ol-u. Fett-Ztg. 26. 214—15. 227—29. 1/5.) H . H e l l e r .

P. Heermann, Uber Burnus ais Hilfswaschmittel. Das Ferm entpraparat Burnus 
der Firma R ohm  u . H a a s  eignet sich nach Verss. des Vfs. sehr gut zur Vorwasche 
stark yorschmutzter Textilien. Nach 30-maliger Wasche war dio Faser nicht angegriffen; 
auch die Farbo bleibt erhalten. Arbeitsvorschrift. (Dtsch. Farber-Ztg. 65. 371 bis 
372. 14/4.) H . H e l l e r .

Heinrich, Fincke, Untersuchungen iiber Kennwerte des Fettes von Milchdaue.r- 
waren und dessen Mischungen mit Kakaóbutter. Untersuchungsergebnisse von Fetten 
aus Milchdauerwaren u. von IMischungen dieser Fette m it Kakaóbutter. Das Er- 
gebnis der friihercn Unterss. (vgl. C. 1929. I. 1760), daB dic Kennzahlen solcher 
Mischungen dem wirklichen u. analyt. ermittelbaren Milchfettgeh. entsprechen u. 
eine Grundlage fiir den Nachweis von Frcmdfetten geben, wird bestatigt. (Ztsehr. 
Unters. Lebensmittel 57. 9—13. Jan. Koln, Gebr. Stollwerck A.-G.) GROSZFELD.

W. Lange, Fettbestimiming in  Kakaoerzeugnissen. Das Yerf. yon A. HEIDUSCHKA 
u. F. M u th  (C. 1929. I. 1282) gleicht demjenigen des Vf., das beąuemer ist u. an 
Hand einer Skizze beschrieben wird. (Chem.-Ztg. 52. 1006. 26/12. 1928.) R i e t z .

A. Heiduschka und F. Muth, Fettbestimmung in  Kakaoerzeugnissen. Entgegnung 
auf den Einwand von L a n g e  (vorst. Ref.). Das Verf. der Vff. ist wesentlich verschieden 
von dem LANGEschcn. (Chem.-Ztg. 52. 1006. 26/12. 1928) R ie t z .
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Socićtś Jeanjean et Casas, Frankreich, Vorrichtung zur ununterbrochenen 
Eztraktion ron Ol aus Friichłen und Trestern ron Oliren und dllialligen Komern im  
ałlgemeinen mittels fliissiger oder fluchtiger Ldsungsmittel. Das Behandlungsgut fallt 
durch oin Beschickungsrohr in einen Schncckeńgang ohno Ende, der das Materia! 
weiter befórdert u. glcichzeitig zerkleinert. Das Lósungsm. t r i t t  durch cin Verteilungs- 
rohr in den geschlossenen Beliiilter u. ergieBt sich iiber das Gut. Das Gemisch von 
01 u. Lósungsm. durchlauft ein Filter u. fallt in den Sammler. Das yon der Schnccke 
an den Auswurf der Vorr. befórderte Materiał ist yollstandig entólt. (F. P. 654 217 
vom 20/4. 1928, ausg. 3/4. 1929.) ENGEROFF.

David Mc Nicoll, Kingston-upon-Hull, England, Verfahren zur Entfernung der 
farbenden Bestandteile (Gossypol) des rolien Baumwollsaatóls mittels wss. Lsgg. yon 
Boraten, jedoch ohne Beseitigung yon freien Fettsiiuren. Man behandclt das Ul m it 
einer wss. Lsg. von Alkaliborat, das bei der Rk.-Temp. in wss. Lsg. gegcniibcr Phenol- 
phthalein sauer reagiert oder m it einer wss. Lsg. cines Alkaliborats, das in bezug auf 
Phenolphthalein alkal. reagiert. In  letztercm Fallc werden Stoffc, dic befahigt sind, 
dio Hydrolyse von dem Alkaliborat yollstandig oder nahezu vollstiindig zu unter- 
driicken, nicht zugefiigt. Man kann dann auch yorteilhaft eine freie H3B 03 enthaltende, 
wss. Auflosung von Mg-Borat yerwenden. (Holi. P. 18757 vom 15/i. 1925, ausg. 
15/11. 1928. E. Priorr. 6/2. u. 24/10. 1924.) E n g e r o f f .

Adolf Welter, Deutschland, Seife in  Form ron Flocken, Wolle, Bandem, Faden. 
Man fiigt zu einer bestimmten Menge Leimseife oder Marseillerseife (wenn moglich 
in fl. Zustand), gegebenenfalls in Ggw. yon Fettlosungsmm., ein jSalz oder Mischungen 
von Salzen (Elektrolyten), m it Ausnahme der Na-Salzc, in solcher Menge zu, daB Weich- 
werden, Beschlagen, Zers. nicht eintreten kann. Man bearbcitet danach die Miseliung, 
dic nicht mehr fl. ist, in bekannter Weise u. fiihrt sie in die Form von Flocken, Wolle, 
Fiiden oder in andere ahnliche Formen uber. Man kann auch zwecks Erzcugung be- 
stimmter Prodd. Na-Salze m it yerwenden, wenn man dio Mischung durch Lochscheibcn, 
dereń rohrenartige Offnungen einen Durchmesser haben yon z. B. 0,25 mm, hindurch- 
prcBt. Ais geeigneto Salzo oder dereń Mischungen werden benutzt: K 2C03, NaHC03, 
KHC03, die Sulfatc, Phosphate, Silicate, Borate, Acetate, N itrato der Alkalimetalle, 
das Na- u. K-Salz aromat. Sulfonsauren. AuBcr diesen u. neben diesen Elektrolyten 
werden auch Persalze m it yerwandt, z. B. Perborate, zweckmaBig in Ggw. yon Schutz- 
kolloiden. Des weiteren kann man der Seife einvcrleiben: atli. Ole, unverseifbare KW- 
stoffc, wie Paraffin, Vaseline, Erdwachs, Bienenwachs, Ccresin, ferner zur Glanz- 
erhohung der Fertigprodd. u. zur Erleichterung ihrer Formung Fiillstoffe, wie Ton, 
Talkum, Holzmehl, Kartoffelstiirke, Leim, Oxy- u. Hydrocellulose. Die Verfahrens- 
prodd. haben ein kunstseidenahnliches Aussehen, zeigen schonen Glanz, sind 11. in 
W. u. sind atmosphiir. Einfliisscn gegeniibcr recht bestiindig. (F. P. 654 793 vom 
23/5.1928, ausg. 10/4.1929. D. Prior. 10/6.1927.) E n g e r o f f .

Oskar Schiipfer, Luzcrn, Verfahren zur Herstellung ron Seifenpraparaten, dad. 
gek., daB Holzmehl, Sand, Na2C03, Seife, Wasserglas, Pflanzcntalg, Terpentin u. 
Citronellól gemischt werden. Das Praparat dient ais Handwaschseife u. zur E n t
fernung yon Schmutz, Schmicre u. Farben. (Schwz. P. 128740 vom 6/3. 1928, 
ausg. 16/11. 1928.) E n g e r o f f .

Carl Stiepel, Berlin-Charlottenburg, Verfahren der Herstellung iiberfetteter Seifen, 
Basiercremes, Desinfektionsmittel und and er er mediziniscłier Prdparate, Kosmetika, Haut- 
cremes, Pomaden, Fleckenreinigungsmittel u. ahnlicher Prodd., dad. gek., daB die Herst. 
dieser unter Zusatz von aliphat. Alkoliolen m it 16— 20 C-Atomcn erfolgt. — Nach dem 
Yerf. werden yenvandt die einwertigen Fettalkohole, wie sie insbesondere im Spcrmol, 
Walrat, wie auch im Bienenwachs an Fettsauren gebunden yorkommen. Der Zusatz 
dieser Fettalkohole an Stelle von Lanolin, Wachsen oder Glycerin u. dgl. zu den herzu- 
stellenden Praparatcn erfolgt ebenso wie derjenige der bisher angewendeten Stoffe. 
(D. R. P. 476 261 KI. 23e vom 1/2. 1925, ausg. 13/5. 1929.) E n g e r o f f .

Deutsche Erdól-Akt.-Ges., Berlin-Schóneberg, Verfahren und Ferm. zur Her- 
stellung ron Kerzen m it erweitertem, gegebenenfalls geripptem FuB durch GieBen 
der fl. Kerzenmasse in eine Form, aus der die fertige Kerze nach dem Erkalten heraus- 
gehoben wird, 1. dad. gek., daB die Kerze durch den die Kopfmatrize bildenden FuB- 
stempel ohne Óffnung von Formteilen unmittelbar ausgestoBen wird. — 2. Kerzenform 
zur Ausfuhrung des Verf. nach 1., dad. gek., daB die Form einteilig, oben frei u. am 
oberen Ende um das AusmaB des KerzenfuBes zylindr. erweitert ist. — Man kann 
auch Kerzen mit glattem bzw. zylindr. FuB herstcllen. Ein AbreiBen yon FuBform-
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teilen wird auf diese Weise vermicden. (D. R. P. 474 815 KI. 23f vom 28/3. 1929, 
-ausg. 10/4. 1929.) E n g e r o f f .

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

John H. Skinkle, Die gegenwartige Praxis der Kellengarninercerisation. Vf. be- 
handelt die Vorbereitung des Garnes, das Abkochen, die Impragnierung oder erste 
Mereerisation, die zweite Mercerisation, das Auswaschen, die Neutralisation des iiber- 
schiissigen Alkalis, die Nachbehandlung u. das Troeknen. (Textile World 75. Nr. 15. 
53—54. 103. 13/4.) B r a u n s .

Willy Alterhoff, 01- und Feltflecke in Baumwollwaren. Zur Vermeidung soleher 
Flecken wird empfohlen, vo'r dem Sengcn in einem w. Bade aus Marsciller Seife u. 
Verapol zu behandeln. Zum Entschlichten wird Behandeln m it Prastabitól in h. W. 
u. danaeh Biolase vorgeschlagen. Auch die Ycrwendung von Tctrapol u. Vcrapol 
zum Entfernen der Flecken ist naher beschrieben. (Leipzigcr Monatsschr. Textil- 
Ind. 44. 168—69. April.) S u v e r n .

Claude Rimington, Bezieliung zwisehen Cystinausbeute und Gesamłschwefel in  
Wolle. In  sauren Hydrolysaten von Wollmustem verschicdenen Ursprungs wurden 
Cystinbestst. nach den beiden colorimetr. Verff. von F o l in -Lo o n e y  u. S u l l iv a n  
ausgefiihrt. Die erhaltencn Werte stimmen fast genau iiberein u. lassen darauf schlieBen, 
daB der Gesamtschwefel der Wolle bei der sauren Hydrolyso ais Cystin abgespaltcn 
wird. (Biochemical Journ. 23. 41—46. Torridon, Brit. Res. Assoc. for the Woollcn 
and Worsted Ind.) LiNDENBAUM.

Tsen Tsan Siao, Der Seidenbau und die Seidenkultur Chinas. Vf. gibt in einer 
Reihe von Veroffentlichungen einen tlbcrblick iiber die Entw. des Scidenbaucs u. 
der Seidenkultur Chinas scit seincn friihesten Anfiingen bis zu dem lieutigcn Stand. 
(Ztschr. ges. Textilind. 32. 275—77. 303—06. 324—27. 17/4.) B r a u n s .

— , Enłbasten von Seide. E in Zweibadrerfaliren fiir das Abkochen. Die Vorteile des 
Seifeniibersehusses bei der Entbastung, das Einbadverf., das Zweibadverf., die Herst. 
der Seifenlsg. fiir das Zweibadverf. u. dessen Vortcile werden besprochen. (Canadian 
Textile Journ. 46. Nr. 17. 21—22. 40. 25/4.) B r a u n s .

— , Seidenentbastung. Eine Besprechung der Seife und ihrer Bezieliung zur Seiden- 
entbastung. Besprechung des Einflusses der Seife auf dic Entbastung. (Textile 
Colorist 51. 254—56. April.) B r a u n s .

Thomas F. Hughes, Das Bleichen von Seide. Es wird das Bleichen von Natur- 
■seide m it Aqua regia, S 02, Hydrosulfit, Pcroxyden, KM n04, Pcrboraten, das Bleichen 
von Tussahseide, die Nachbehandlung, das Bleichen von halbseidenen Fabrikaten 
u. der EinfluB des W. auf die Seidenbehandlung besprochen. (Textile Colorist 51. 
248—52. April.) B r a u n s .

J. Bruyas, Die Problemu der Beschwerung von Naturseide. (Vgl. C. 1929. I. 2716.) 
Der schlechte Griff der natiirlichen Seide nach dem Beschweren ist eine Folgę des 
ungenugenden Auswaschens der Seide vor u. nach dem Phosphatbad. Es muB dafiir 
gesorgt werden, daB kein Zinn in das Phosphatbad u. kein Phospliat in das SnCl4- 
Bad kommt. (Rev. univ. Soies et Soies artif. 4. 557. April.) B r a u n s .

Ismar Ginsberg, Die Erzielung zufriedenslellender Resultale beim Beschweren 
fon Seide. Die Briichigkcit der Seide nach dem Beschweren wird durch Verunreinigungen 
im Na-Phosphatbad u. durch Anderungen der W.-Bedingungen wahrend des Bc- 
schwerungsprozesscs verursacht. Seide, die m att geworden, aber sonst gut ist, wurde 
im Zinnbad bei hoher Temp. behandclt. Kalkfleckcn sind die Folgę yon bas. Zinn- 
badern, helle Flecken die Folgę von Verunreinigungen im Na-Phosphatbad. Das 
Wcichwerden der Seide beim Lagern wird durch die Verwendung minderwertiger 
Seifen beim Beschweren oder Farben verursacht. (Textile World 75. Nr. 17. 51—53. 
27/4.) B r a u n s .

V. Bouyer, Einige twue Ursachen der Veranderung von Metallsieben. Veranderungen 
konnen eintreten durch Anderung der Viscositat des W., durch die Korrosion von 
Al-Salzen u. durch das Sichwerfen der Siebe. (Le Papier 32. 89—92. 15/1.) B r a u n s .

H. Schwalbe, Beitrag zur Theorie der Leimung. (Le Papier 32. 303—09. 15/3. — 
C . 1929. I .  816.) B r a u n s .
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Herbert Prelinger, pn-Kontrolle und ilire Anwendung bei Papierleimung. Yf. 
schildert den. EinfluB der [H'] auf den Gang der Papierleimung u. die Best. der [H 'j 
nach der Indicatormcthode. (Zcllstoff u. Papier 9. 287—88. Mai.) B r a u n s .

P. Delcroix, Das Delthirnaleimungsverfahren. (Vgl. STRECKER, C. 1929. I. 2122. 
(Lo Papier 32. 73—83. 16/1. Nayarre.) B r a u n s .

J. Niederhauser, Bemerlcungen zur Farbung von Papier. Es wird an einer Reihe 
von Mustern dio Farbung von gebleiehtem Zcllstoff m it den lichtechten Diazol- 
farbstoffen der Firma K u h i .MANN, Paris, bcschrioben. (Le Papier 32 . 85—87. 
15/1.) B r a u n s .

— , Behandlung der Papier maschinenabwasstr durch Dekantation. Es wird die 
Reinigung u. die Fasergewinnung aus den Abwassern der Langsiebmaschinen nach 
dem System DENOEEL besproehen. (Papeterie 50. 363—67. 1928.) B r a u n s .

J. Duchaillut, Ein neueres Yerfahren zum Trocknen von Kartons. Das Trocknen 
der Kartonlafeln auf einem endlosen Band. Es wird eine Troclcenanlage nach dem 
System S c h il d e  beschrieben, bei der die Pappkartons auf einem endlosen Bandę 
durch dic Trockcnkammer befórdert werden. (Le Papier 32. 95— 103. 15/1.) B r a u n s .

Y. Tjyeda und I. Mitsuhashi, Ver suche iiber Holzchemie. V. Ober den mechanischen 
(Holzscliliff) und den chemisclien Zellstoff aus Ezomatsu (Picea jezoensis). (IV. ygl. 
C. 19 2 9 . I. 324.) In  Forts. ihrer Arbeiten iiber Holzchemie bestimmen Vff. die chem. 
Zus. des Holzes, des Holzsehliffs u. des Sulfitzellstoffs aus Ezomatsu. Das Ergebnis 
ist in einer Tabelle zusammengestellt. Zwischen dem Originalholz u. dem Holzsehliff 
is t kein bemerkenswerter Untcrschied in der chem. Zus. Bcmerkenswert ist, daB 
durch den SulfitprozeB nieht die gesamten Mannane entfernt werden. (Cellulose 
Industry 5. 9—10. 5/4. Kanazawa, Teehn. Hochsch.) B r a u n s .

N. F. Jermolenko, Katalytische Wirkung von Selen auf die Calciumbisulfiilosung 
bei der Cellulosegewinnung. Beim Kochen der Holzfaser in der Koehsaure, einer Mischung 
yon Calciumbisulfit u. schwefliger Saure, spielt der aus dem P yrit stammende Se-Geh. 
eine wichtigo Rolle, da Se zersetzend auf H2S03 einwirkt u. in seiner katalyt. Wrkg. 
auf H 2S03 den S etwa 500-mal iibertrifft. Der Vcrs. zeigt, daB bei einem Se-Geh. yon
0,7 mg im Liter boi der im Betrieb beobachteten Temp -Schwankung bis auf 147° 
die Cellulose fur die Papiererzeugung unbrauehbar wird. Ein Vers. bei niedrigerer 
Temp. zum Zwecke der Unters. des entstchcnden Gipsnd. ergab, daB dieser Calcium- 
monosulfit enthiilt u. daB sich der Gipsgeh. m it zunehmendem Se-Geh. yergróBert u. ent- 
sprechend der Calciummonosulfitgeh. abnimmt, woraus sich die katalyt. Wrkg. des 
So au f H2S03 beim Cellulosekochen ergibt. (Chem.-Ztg. 53 . 343—44. 1/5.) J u n g .

Herbert Nerad, Die Ablmngigkeit der Bleicliziffer von der Fiilirung des Kocli- 
prozesses beim Rilter-Kellner-Verfaliren. Nach einer kurzeń Ubersicht iiber den 
Chemismus des Sulfitkochprozesscs wird an Hand eines Vers. u. statistischer Arbeiten 
yersucht, die den AufschluB besorgende SO,-Menge zu erfassen, um auf diese Art 
auf den AufschluBgrad des Stoffes schlieBen zu kónnen. Dabei wurdo eine Regel-
maBigkcit festgcstellt, die in einer Formel festgehalten wird u. dic rechner. Ermittlung
der Bleichfahigkeit des Stoffes aus der Fiihrung des Prozesses ermoglicht. (Papier- 
fabrikant 27 . Verein der Zellstoff- u. Papier-Chcmiker u. -Ingenieure 277—82. 
5/5.) B r a u n s .

Ernst Hochberger, Einige Betrachtungen iiber die Veranderungen feuchlen Sulfit- 
zellstoffes beim Lagem. (Vgl. C. 1 9 2 9 .1. 1872.) Der isoclektr. Punkt cincs ungebleichten 
Zellstoffs laBt sich durch Behandlung dcsselben m it Lsgg. von yerschiedenem pn 
sowolil nach der sauren ais auch nach der alkal. Seite yerschieben. Dies benutzt Vf., 
um eino eyent. Verschicbung des isoelektr. Punktes beim Lagcrn von feuehtem Zell
stoff festzustellen. Diese findet tatsachlich sta tt. Es wurdo gefunden, daB Sulfit- 
zellstoffe, die im frischen Zustand einen pn von 6,3—7,4 hatten, nach 2-monatigem 
Lagern einen ph von 5,6—6,0 hatten. Diese Versehiebung des isoelektr. Punktes steht 
im engen Zusammenhang mit der Veranderung der Aciditat u. der erhóhten Quell- 
barkeit mit starker NaOH, denn Proben der frischen Zellstoffe im lufttrockenen 
Zustand nahmen bei 30 Sek. langem Tauchen in 18%ig. NaOH das 600—700-fache 
ihres Gcwichts an Lauge auf, wahrend nach 2-monatigem Lagern die Aufnahme 
800—900% betrug. (Papierfabrikant 27 . Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker 
u. -Ingenieure 282—84. 5/5.) B r a u n s .

J. H. Ross und A. L. Davidson, Barytresistenz. Zwei Vers.-Reilien, bei denen 
gebleichte Sulfitzellstoffe m it Barytlsgg. ycrschiedcner Konz. 15 u. 30 Min. am Riick- 
fluBkiihler gekocht werden, zeigen, duB in beiden Fallen bei 4,5%ig. Barytlsg. ein
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Mąximum in der Loslichkeit der Hemicclluloscn eintritt. (Pulp Paper Magazine Canada 
27. 508—09. 4/4.) B r a u n s .

Fritz Hoyer, Die Zellstoffwatte und ihre Herstellung. Die Venvendung von Zell- 
stoffwalte u. ihre techn. Herst. wird besehrieben. (Wchbl. Papierfabr. 60. 421—23. 
6/4. Kóthen.) B r a u n s .

— , Die Zellstoffwatte und ihre Herstellung. Erganzung 7,u der Arbeit Yon HOYER 
(vgl. yorst. Ref.). (Wchbl. Papierfabr. 60. 585. 11/5.) B r a u n s .

Herbert Brandenburger, Die Entwiclelung der Acetatseidengewinnung. Nach 
einer Yergleichenden Obersicht iiber die einzelnen Vorgiinge bei der Darst. der ver- 
schiedenen Kunstseiden besprieht Vf. die Herst. Y o n  Acetatseide unter besonderer 
Berueksichtigung der auf diesem Gebiete erteilten Patente. (Kunstseide 11. 193 
bis 196. Mai.) B r a u n s .

Franz Nevely, Matt-Seide. Eine Obersicht uber die Patentliteratur des Mattierens 
von Kunstseide. Zusammcnstellung der Patentliteratur iiber das Matticren von 
Yiscose- u. Acetatseide durch Einlagerung fein disperser Stoffe in dic Faser wahrend 
des Spinnprozcsses oder durch Verandcrung der Faserobcrflache durch Nachbehandlung. 
(Seide 34. 173—75. Mai.) B r a u n s .

Chas. E. Mullin und Ross M. Stribling, Die Luftseide. E in Uberblick u. die 
Besprechung der Literatur, der Patente, der Herst., der Eigg. u. der Yerwcndung 
der Luftseide. (Textilc Colorist 51. 157—60. 231—34. Marz.) B r a u n s .

William L. Hyden, Herstellung und Eigetischaflen von regenerierter Cellulose. 
Es werden dic Herst., die physikal., chem. u. physiolog. Eigg. des Cellophans u. seine 
Verwendung besprochen. (Ind. engin. Chem. 21. 405—10. Mai. Buffalo, N. Y.) B r a u NS.

Gustav Durst, Fabrikation des Ledertuchs und Wachstuchs. Dio Herst. von Leder- 
u. Wochstuch u. die dazu erforderliche Apparatur werden kurz besehrieben. (Melliands 
Textilber. 10. 384—85. Mai. Konstanz.) B r a u n s .

V/. M inajew und A. Medwiediew, Zur Frage der quantitativen Bestimmung der 
Ozycellulose in  gebleichten Baumwollwaren. Die nahere Priifung der Oxycdlulose- 
best. nach KAUFFM ANN (C. 1926. I. 536) ergab einigo Miingel derselben, die Vff. 
zu beseitigen suchen. Sie ersetzen das KMn04 durch K 2Cr20- u. kommen zu folgender 
Arbeitsmethode: 0,2 g gereinigtes Fasermaterial werden in 70%ig. H 2S04 k. gel. u. 
auf 250 ccm verd. 25 ccm dieser Lsg. werden m it 25 ccm Vio-n- K 2Cr20 ;-Lsg. 1j2 Stdc. 
gekocht u. das unverbrauchte Bichromat nach dem Verdiinnen auf 250 ccm nach 
Żusatz von 20 cem 10%ig. KJ-Lsg. m it Thiosulfat zuriicktitricrt. Die Anzahl ccm 
V io"n* Bichromat fiir 1 g Fasermaterial ist dio Sauerstoffzahl. Zur Best. der Abkoch- 
zahl werden 4—5 g des zu untersuehcnden Materials m it 100 ccm 10%ig. NaOH 
1 Stde. stehen gelassen, 25 ccm der Lsg. werden m it 10 ccm 70°/oig. H 2S04 u. 10 ccm 
7 10-n. K 2Cr20 7-Lsg. 1/2 Stde. gekocht u. wTie bei der Sauerstoffzahl weiterbehandelt. 
Zum SchluB folgt noch eine kurze Erórterung der chem. Konst. der Oxycellulose. 
(Melliands Textilber. 10. 376—78. Mai.) B r a u n s .

Hugo Kauffmann, Zur Frage der quantitativen Bestimmung der Oxycellulose in  
gebleichten Baumwollwaren. Entgegnung auf die Arbeit Y o n  Min a j e w  u .  Me d w ie - 
DIEw (vgl. Yorst. Ref.). (Melliands Textilber. 10. 378—79. M ai.) B r a u n s .

Klein, Kann der Holzschliffgehalt im Papier auf Bruchteile von Prozenten genau 
ermittelt werden ? Bemerkung zu dem Artikel Yon K o rn  (C. 1929. I. 2123). (Wchbl. 
Papierfabr. 60. 584. 11/5.) B ra u n s .

P. Picavet, Ein Vorschlag zur Unterscheidung von Kunstseiden. Im Anschlufi 
an dic Arbeit von Le T r a y a s  (C. 1929. I. 2717) berichtet Vf. iiber seine Unters.- 
Ergebnisse iiber die Unterscheidung Y o n  Kunstseiden durch ihre Fluoreseenz im ultra- 
Y i o l e t t c n  Licht. E r halt die Priifung allein nicht fiir geniigend, es muC unbedingt 
eine Vergleichsprobe bekannter Herkunft daneben gehalten werden. (Rev. univ.
Soies et Soics artif. 4. 539. April.) B r a u n s .

Britisli Celanese Ltd., London, und George Holland Ellis, Spondon b. Derby, 
Beschweren und Beizen von Celluloseester oder -dther enthaltenden Geweben. Man be
handelt die Celluloseester oder -ather mit Lsgg. Y o n  Alkalizinkaten, die Lsg. soli so 
stark alkal. sein, daB eine teilweise Verseifung der Celluloseester erfolgt. Dio so be- 
handelte Faser besitzt eine erhohte Widcrstandsfahigkeit beim Biigeln u. erhohte Ver- 
wandtschaft zu Baumwollfarbstoffen. Den Lsgg. kann man Quellungsmittel fiir die 
Celluloseester, wie Alkali- oder Ammoniumthiocyanate, zusetzen. Die m it den Alkali- 
zinkatlsgg. Yorbehandelten u. m it atzbaren Farbstoffen gefarbten Celluloseacetat-
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gewebe lassen sich in der ublichen Wcise m it Reduktionsatzen, wio Formaldehyd- 
sulfoxylat oder Formaldehydhydrosulfit, atzcn. 3Man kann sie auch durch Oxydations- 
atzen, wie Chlorate, mit oder ohne Zusatz von Katalysatoren atzen. — Man behandelt 
ein Celluloseacetatgewebe mit einer k. Lsg. von Natriumzinkat, spiilt u. seift schwach, 
das Gewebe liiBt sich m it bas., beizenziehenden, sauren u. direkten Farbstoffen fiirben. 
E in m it einer Alkalistannat- oder -zinkatlsg. bchandeltes Gewebe aus Celluloseacetat- 
seido wird mit Chlorazolviolett R  gefarbt, getrocknet u. dann mit einer Atzdruckfarbe 
aus Gummi arabicum, Caledonjadegriin, Na-Hydrosulfit, NaOH, Anthrachinon, CH3OH 
vi. Formusol bedruckt, getrocknet, gedampft u. m it einem Oxydationsbade aus Na- 
Perborat u. Seife behandelt, dann wird gewaschen u. in der ublichen Weise fertig ge- 
macht. (E .P . 306 611 vom 28/11. 1927, ausg. 21/3. 1929. Zus. zu E. P. 302775; 
C. 1929. 1. 2718.) F r a n z .

Marcel Melliand, Mannheim, Behandeln der pflanzlichen Faser. Man behandelt 
dio Faser mit sehr starker Alkalilaugo von 50—125° Be boi 60— 100°, hierdurch wird 
dio Fcstigkcit u. E lastizitat der Faser erhiiht. (Can. P. 269 728 vom 24/6. 1926, ausg. 
12/4. 1927.) F r a n z .

Glenn D. Hurst, Los Angeles, Kalifornien, Verfahren wid Vorrichtung, die 
Kokons seideerzeugender Insekten zu erliallen. Man unterbricht die Entw. der Mottcn 
von seideerzeugenden Insekten, indem man dio Kokons wahrend einer vorher bestimmten 
Zeit gekuhlter Luft von etwa 5° u. einem Druck aussetzt, unter dem die Luft die 
Zwischenraumo in den Maschen der Kokons durchdringt. Die Entw. der Puppen 
wird durch dic Herabsctzung der Temp. angohalten. Die Kokons werden dann in 
einen Lagerraum gcbracht, desson Temp. etwa 70° ist u. dessen Feuchtigkeit etwa 
70 Siittigungsgradc betragt. In  dieser Umgebung schlafen die Puppen u. in diesem 
schlafenden Zustand werden sio der Spinnerei zum Abhaspeln ubergeben. Man erha.lt 
so dio Faden in frischem Zustande m it iliren natiirlichen Eigg. (Starkę, Elastizitat, 
unverminderter Glanz.) (A. P. 1704972 vom 20/9. 1924, ausg. 12/3. 1929.) E n g e r .

Ramar Syndicate Inc., iibert. von: Robert Athelstan Marr, Norfolk, V. St. A., 
Behandeln cellulosehaltiger Rohstoffe. Die Rohstoffe werden m it weniger ais 5% eines 
Sulfates enthaltenden Lsgg. digeriert, bis dio Bindesubstanz in zerroiblichen Zustand 
ubergefiihrt, aber nicht gel. ist. Hierauf wird das Erzeugnis zum Brei verarbeitet, 
das Bindemittel von der Colluloso getrennt u. geformt. (Can. P. 260 728 vom 19/1. 
1924, ausg. 11/5. 1926.) K u h l in g .

Herminghaus & Co. G. m. b. H., Elberfeld, Verfahren und Mitlel zur Ent- 
schwefelung von Viscosekunstprodukten unter Verwendung solcher Kórper, die nicht 
oder nur in geringem MaBe ąuellend auf die Kunstprodd. einwirken. Ais Entschwefe- 
lungsmittel werden benutzt einheitliche organ. Kórper oder Kórpergemische oder Ge- 
mische oder Lsgg. anorgan. oder organ. Mittel in organ. Lósungsmm., z. B. unter anderem 
Phenol, Lsgg. von krystallisiertem Na2S in A., Pyridin, Lsgg. von Glycerin in Alkoholen, 
Lsgg. von Rohrzucker in A., alkoh. Lsgg. von Traubenzucker. Dic Entschwefelungs- 
mittel konnen auch goringe Mengen W. cnthalten. Die nach dem Verf. entschwefelte 
Seide zeigt mildoren Glanz ais die auf dem bisher ublichen Wege entschwefelte Kunst- 
seide. Die Trocken- u. NaBdehnbarkcit der m it organ. Mitteln entschwefelten Seide 
steigt um etwa 50% gegenuber der mit wss. Lsgg. entschwefelten Seide. (F. P. 655 729 
vom 14/6. 1928, ausg. 23/4. 1929. Oe.P. 112977 vom 26/5. 1928, ausg. 25/4.
1929.) E n g e r o f f .

Joe Olgierd zdanowich, London, Verfahren zur Herstellung von Faden, Filmen
o.dgl. am  einer Celluloselosung. (Schwz. P. 130123 vom 10/8.1926, ausg. 16/1.
1929. — C. 1927. I. 1090 [E. P. 260 642].) E n g e r o f f .

Gotthardt A. Sallmann, PleiBa b. Limbach, Sa., Herstellung einer Leder- 
imitation auf gefdrbten, dojipelflachig gefertigten Geicirken (Doppelware). (D. R. P. 
475 648 KI. 8b vom 9/12. 1925, ausg. 29/4. 1929. — C. 1927. I. 1771 [E. P. 
262 783].) __________________ F r a n z .

Ch. Manget, Tableaux synoptiąues pour l’examen des tissus et l’analyse des fibres textiles.
Paris: J.-B. Bailliere et fils 1929. (80 S.) Br.: 5 fr.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Heyer, Die Schlagwetter und ihre Erkennung. tlbersicht iiber die Vorkk. von 

Methan, ihre Ursache, Eigg. u. iiber zu treffendo SchutzmaBregeln. Kurze Beschreibung
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■iilterer u. ncucrcr Sicherheitslampen u. ScHlagwetteranzeiger. (Ztsehr. ges. SchicB- u. 
Sprengstoffwesen 24. 164—69. Mai. Eisleben.) B e c k e r .

R. Kada und K. Ogata, Die Bindung des Schwefels in  Steinkohlenbriketts. Bei 
der fortschreitenden Ver\vendung von Briketts in den sehornsteinlosen japan. Wohn- 
hiiusern ist die Bindung des S in der Asehe von groBer Bedeutung. Ais Ergebnis seiner 
Verss. iiber den besten Weg zu diesem Ziele empfehlen Vff. den Zusatz von 1—2% Fe20 3 
zu dem Gcmische von gelósehtem Kalk in  maBigem Betrage m it Anthrazit ais Materiał 
fiir Briketts, die vollig geruehlos brennen u. fast 100% des S in der Asehe behalten. 
(Journ. Fuel Soc. Japan 8. 52—55. April. The Imperial Fuel Res. Inst.) BoRNSTElN.

T. silimmura, Untersuchung iiber das Verhallen der Kohlen beim Verkoken. Vf. 
zerlegte gegen 50 japan. u. cliines. Kohlen durch successive Extraktion m it Pyridin u. 
CC13H in a-, [S- u. -/-Verbb., verkokte sie  inLESSIN G s App., bestimmte die Menge der 
Einzelbestandteile, ihr Verh. bei der Verkokung u. die Zus. der entwcichendcn Gase 
u. zieht daraus Sehliisse fiir die mehr oder weniger leichte Verkokbarkeit der Kohlen. 
(Journ. Fuel Soc. Japan 8. 48—50. April. The Imperial Fuel Res. Inst.) B ó r n s t e i .w

R. P. Soule, Die K.-S.-G.-Tieftemperaturverkokungs-Ajyparatur in New Brunswick, 
New-Jersey. Beschrcibung des m it zwei schriig gelagerten, konzentr., rotierenden 
Retorten arbeitenden Verkokungsverf. (Combustion 20. 132—36. Marz.) BERNSTEIN.

L. M. Hirchberg, Die Verwcrtung des Aiclierverfalirens zur Tieftemperaturver- 
kohlung in  England. Es handelt sich um ein Tieftemperaturverf., das wahrend des 
Krieges von den THYSSEN"-Wcrkcn, Miilheim, durehgcfiihrt wurde u. bei dcm Gas,
Ol, rauchloser Brennstoff fiir den Hausgebrauch, geringe Mengen Teer, aber kein 
(NH4)2SO,, u .  Antliracen gewonnen werden. Das Vf. wird i n  einer rotierenden Retortę 
durchgefuhrt u. soli sich besonders fur Cannelkohle eignen. Verss. m it Abfallkohle 
ergaben neben 28 Gallonen Ol u. 3000 KubikfuB Gas 13V2 cwt Halbkoks, berechnet 
auf 1 1. (Chem.-Ztg. 53. 333. 27/4. London.) * S ie b e r t .

L. M. Johnston und J. L. Farrell, Neues Verfahren zum Brikettieren von Koks. 
Petroleumkoks vom CraekprozcB wird m it Sdureharzen in Pressen zu Briketts fUr den 
Hausbrand geformt, aus denen die fliiehtigen Bestandteile durch Erhitzen auf 350 
bis 1100° F, je nach A rt des gewiinschten Prod., verjagt werden. (Oil Gas Journ. 27. 
N o . 46. 188. 210. 212. 4/4.) N a p h t a l i .

W. R. Hounsell, Behandlung von Druckdestillat. Um aus bei der Verarbeitung 
-von Smackoyer-Rohol erhaltencm Druckdestillat Gasolin von handelsublielien Eigg. 
zu erhalten, wurde nach Priifung anderer zur Entfernung von S u. S-Verbb. gebrauch- 
licher Verff. blaue ammoniakal. Cu-Lsg. herangezogen, wobei Verschwinden der Farbę 
eine 1. Kontrolle des Betriebs gestattet. Das Verf. wird niiher beschrioben u. nach einer 
Schilderung des Verh. der einzelnen KW-stoffklassen in Ggw. von S usw. bei der 
Raffination darauf hingewiesen, daB fiir jedes Rohól das gceignete Verf. durch besondere 
Yerss. erm ittelt werden muB. (Oil Gas Journ. 27. N o. 43. 31. 147. 148. 14/3.) N a p h t .

C. R. Burch, Einige Versuche iiber Yakuumdestillation. Vf. versucht die moderno 
Vakuumtechnik auf dio fraktionierte Dest. organ. Substanzen im allgemeinen u. auf 
die Fraktionierung von Petroleum u. seinen D eriw . anzuwenden. Es wurden lioli- 
'petroleum u. verschicdene Petroleumderivate unter Bedingungen destilliert, die prakt. 
einer Verdampfung im Vakuum entsprechcn. D eriw . von hohem Mol.-Gew. konnen 
auf diese Weise ohne merkliclie Zers. fraktioniert werden. Zers. („cracking") setzt 
plótzlich ein bei Tempp. zwischen 307 bis 340° bei den untersuchten Olen. Es lasscn 
sich Fette u. Ole darstellen, m it besonders niedrigen Dampfdrucken bei Zimmertemp. 
(Proceed. Roy. Soe., London Serie A 123. 271—84. 6/3. Metropolitan-Vickers Co.) K. W.

Oscar C. Bridgeman, Taupunkte von Luft-Gasolingemischen nach Destillations- 
kurven. (Vgl. auch C. 1928. II. 212.) Der Taupunkt eines Gemisches ist die Temp., 
bei der der Dampf sich bei gegebenem Drueke im Gleichgewicht mit einer unendlich 
kleinen Menge der fl. Phase befindet. Fiir jede Gasolinsorte ist diese Temp. allein de- 
finiert durch den Dampfdruck oder sein Aquivalent, das Mischungsverhaltnis bei 
gegebenem Totaldruck. Da dieses sich bei Anwesenheit von unendlich wenig Fl. nicht 
bestimmen laBt, miBt man bei Verdampfung verschiedener %-Gehh. u. extrapoliert 
auf 100%. So wurden die Tempp. von Gasolin-Luftgemischen verschiedener %-Gehh. 
von einer Anzahl von Gasolinsorten experimentell (nach S lig h  u. nach STEVENSOX 
u. B a b o r ) untersucht u. m it den Zahlen verglichen, die sich aus den Dest.-Kurven 
der A. S. T. Mi (American Society for Testing Materials) fiir 90% u. mit Korrektur
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fiir Yerlustc, crgeben. Die erhaltene gute Obereinstimmung zeigt, daB man die Tau- 
punkte nicht nur aller im Handel yorhandencn Gasoline, sondern aueh aller Gasolin- 
Luftgemisehe aus den A. S. T. M.-Zahlen bei 1 a t Druck ableiten kann. (Ind. engin. 
Chem. 20. 821—26. 1928.) B o r n s t e in .

Gustav Egloff und C. D. Lowry jr., Die Grenze des Schwefelgelialts in  Gasolin. 
Polemik gegen dic Bcschrankung des S-Gch. von Gasolin auf 0,1%, um Korrosionen 
der Automobilmotoren zu vermeidcn. Solche Korrosionen treten nur bei nicdrigen 
Tempp. von 0° abwarts ein, konnen aber auch yermieden werden. Nahezu 71% des 
gesamten Gasolinvcrbrauclis spielen sich in warmerem Wetter ohne Korrosionsgefahr 
ab u. eine Untersoheidung zwischen Sommcr- u. Wintergosolin kdnntc 35 Millionen 
Dollar jahrlieh sparen lassen. (Ind. engin. Chem. 20. 839—43. 1928. Chicago, Ul.,. 
Uniyersal Oil Products Company.) BÓRNSTEIN.

Leo D. Jones und F. E. Blachly, Einige Charakteristika amorplier Wachse. 
Yff. untersuchcn dio Unterschiedo zwischen den durch Fallung von Sehmicroldestillaten 
m it Lósungsmm. erhiiltlichen, durcli Zentrifugieren isolierten Wachsen von weichem, 
amorphem oder hartcm, krystallin. Gcfiige, u. die Bedingungen, unter denen dio Wachse 
in dcm einen oder anderen Zustand gefilllt werden. Sic kommen zu dem Ergebnis, 
daB diese Verschicdenheit des Gefiigcs durch Unterschiedo in der Oberflachenspajmung 
heryorgerufen wird, dereń GroBo wieder durch die Anwesenheit einer in wechselnden 
Mengen yorhandencn Verunreinigung bedingt ist, die durch Adsorption an den Wachs- 
krystallen haftet. Dio Wrkg. diescr Verunreinigung, den Wachskrystallen amorphen 
Charakter zu ycrleihen, hangt auch vom Dispersitatsgrad derselben ab, der wieder 
abhangig ist yon der Temp. u. dem yerwendeten Solyens. (Ind. engin. Chem. 21. 318—20. 
April. Philadclphia [Pa.], Sharples Speciality Co., New York, M ax B. M i l l e r  & Co., 
Ino.) H e r z o g .

Maurice van Rysselberge, Beitrag zur Erforschung der Turbinendle. Es werden 
Schmieryerss. in der DETTM A R schen Olpriifmaschine u. eine Emulgierprobc, bei der 
die Schichtentrcnnung bei yerschiedenen Tempp. beobachtet wird, beschriebcn. 
(Buli. Federat. Ind. chim. Belg. 7. 445—70. Nov. 1928.) T y p k e .

G. Spettmann, Der Einflufl des Zylinderoles au f die Abdampfenlolung. Mit den 
zurzeit bekannten Apparaturcn laBt sich auch bei hochgcspanntem Dampf eino Ent- 
olung bis auf 10 mg/l zu W. kondensierten Dampfes erzielen. Die Entolung ist um so 
yollkommener, je hoher der Flammpunkt des Olcs u. je niedriger die Dampftemp. ist; 
bei Anwendung iibcrhitzten Dampfes ist die Entolung schlcchter ais bei Benutzung 
yon Sattdampf. (Brennstoff- u. Warmewirtschaft 11. 65—68. Febr. Hamburg.) S p l.

N. Tschernoshukow (im Orig.: Chernojookov), Verkokung von ScJimierólen und 
Brennólen. Die Verkokung yon ólcn hangt unter den Bedingungen yon CONRADSONs 
Best.-Verf. fur C-Riickstand yon dem Geh. der Ole an Asphaltenen u. Tceren ab. Farb- 
lose Ole u. Paraffine geben bei der Verdampfung in CONRADSONs App. keine wesentliche 
Koksmenge. Fiir die Verkokung yon Gcbrauchsólen sind die Werte von Co n r a d s o n  
nicht zuyerlassig; bessere Angaben liefert dic Best. der Bestandigkcit der Ole gegen 
Schlammbldg., wie sie sich bei der Oxydation der Ole durch O oder Luft unter hohen 
Tempp. u. Drucken erweist. Dabei geben die Roh- u. Schmierole u. ihre Tcere yer- 
schiedene Mengen Sehlammabsatz bei gleichen Oxydationsbedingungen. (Ind. engin. 
Chem. 21. 315—16. April. .Moskau, Thcrmotcchn. Inst.) B o r NSTEIN.

Leopold Singer, Keueres iiber Treibmittel. (Vgl. C. 1929. I. 2720.) Bericht an 
Hand der Zcitschriften- u. Patcntliteratur iiber Alkoholtreibmittel, Ersatzstoffe, 
Mittel zur Entfcrnung der Kolilcnabscheidungen im Zylinder u. andere Neuerungen 
bzw. Erfahrungcn im Motorenbetrieb. (Petroleum 25. 513—24. 17/4.) NA PH TA LI.

H. Kiemstedt, Athylbenzin, ein in  Anwrika und in  England veru-endeter, blei- 
hahiger Motorenlreibstoff. I. u. II. Es wird uber die Zus. yon „ EtJiyl-gasoline“ u. den 
Zweck des Tetraathylbleiziisatzcs berichtet, sowio Angaben iiber dic in U.S.A. sowio 
Europa yerbrauchten Mengen des Kraftstoffes gemacht. Zur Best. des Pb-Geh. in 
Athylbenzin dient folgendes Yerf.: 100 ccm des Kraftstoffes werden m it 2—3 ccm 
Acetylchlorid sowie 1—2 Tropfen W. ycrsetzt u. umgeschuttelt; Pb seheidet sich 
inncrhalb 4—5 Stdn. ais Chlorid ab. Dies wird abfiltriert, einige Małe m it PAe. ge- 
waschen, in HNO, gel. u. Pb in bekannter Weise bestimmt. — AnschlieBend werden 
einige Daten iiber den Umsatz u. Verbleib des Pb beim Betrieb des Explosionsmotors 
gegeben, auch wird auf die Gefahr einer móglichen chroń. Pb-Yergiftung des StraBen- 
publikums hingewiesen. (Chcm.-Ztg. 53. 205—07. 226—28. 13/3. Essen.) R o l l .
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P. N. Łategan, Eine volumetrische Methode zur Bestimmung des Aschengehalts 
1und des Heizwerts ron Kohle. Unter Zugrundelegung eines spezif. Gew. yon 1,25—1,35 
fiir Reinkohle u. von 2,6 im Durchsclinitt fiir minerał. Beimengungen in der Rohkohlo 
laBt sich aus dem spezif. Gewicht der letztercn ihr Aschengch. ableiten; die Abweiehung 
von den durch Verascliung erhaltcnen Zahlen lag bei den Verss. des Vf. m it 200 Proben 
der Kohle aus dem W itbank Distriet, Transvaal, unter 1% . — Fiir die Beziehung 
zwischen Heizwert u. Aschengeh. lcitet Vf. aus dem Verh. von 150 Proben der gleichen

15 6Kohle die Formel ab: e (84 — A) =  0,180 (84 — A), worin e den Heizwert
o4

in Pfd. per Pfd. der Trockenkolilen, A  den gewogencn Aschengeh. bedeutet. Dabei 
liegt der gróBte Fehler innerlialb 2%. — Die Bestst. werden im Taffanel-Volumenometer 
von ca. 50 ccm Inhalt mit Hilfe yon absol. A. ausgefiihrt. (Journ. South African chem. 
Inst. 11. 22—26. 1928. Johanncsburg, Coal Grading Laboratory.) B o r n s t e in .

Paul Damm, Vber die Bedeutung der Schwelanalyse fiir die Untersuchung ron 
Kokskolilen. Die fiir das Verh. der Steinkohlen bei der Verkokung wichtigen Eigg. 
der Backfahigkeit u. des Blahyermogens, die m it dem Bitumengch. in Zusammen- 
hang stehen, lassen sich durch die iiblicho Tiegelprobe nicht untersuchen, weil dabci 
m it zu kleincn Kohlenmengen gearbeitet u. der gesamte Temp.-Bereich bis etwa 1000° 
yiel zu rasch durchlaufen wird. Im  Koksofen steigt die Temp. yerhiiltnismaBig langsam 
an, wobei 3 Stufen des Verkokungsvorganges scharf zu unterscheidcn sind: 1. die 
Vorwarmzone, Beginn der Erwarmung bis zur eintretenden Erweichung, 2. dio Bildsam- 
kcitszone, Beginn der Erweichung bis zur Wiederverfestigung, 3. die Zone der Nach- 
entgasung, Beginn der Wiederycrfestigung bis zur vollkommenen Entgasung. Untcrss. 
uber die Verkokbarkeit yon Steinkohlen mussen in Anpassung an dic Vorgange der 
GroBverkokung erfassen: 1. die fiir dio Koksbldg. wichtigen Eigg. der Rohkohlcn,
2. die Grenzen der einzelnen Stufen des Verkokungsvorganges, 3. die Veriinderungen 
wahrend der Vorwarmzone, 4. die Auswrkg. yon Backfahigkeit u. Trcibdruck in der 
Erweichungszone, 5. die Breite der Erweichungszonc, 6. dic Starkę der Nachentgasung 
u. des Schwindens. Davon sind die wesentlichen Eigg. der Rohkohlcn durch Best. 
von Backfahigkeit u. Treibdruck festgelegt, die Vcranderungen in der Vorwiirmzone, 
die der Erweichungsbeginn nach oben begrenzt, konnen durch FlSCHERs Schwel
analyse erm ittelt werden. Aus der Backfahigkeit u. dem Trcibdruck von yorerwarmten 
Kohlen lassen sich Schliisse auf die Beeintrachtigung dieser Eigg., durch Regclung 
der Schnelligkeit des Temp.-Anstiegs in der Vorwiirmzone solche auf den EinfluB 
dieser Verkokungsbedingung auf den Verkokungs^organg ziehen. Weitererhitzung 
yorerwiirmter Kohlen in der Schwelretorte erlaubt einen Einblick in die A rt der Koks
bldg. in der zweiten Zone. Eine scharfc Abgrenzung dieser gegen die dritte Zone ist 
noch nicht moglich, ein experimenteller Weg zur Erforschung der Zustandsiinderung 
wahrend der Ńachentgasung muB noch gefunden werden. (Brennstoff-Chem. l(j. 
191—95. 15/5. 217—21. 1/6. Hindcnburg, O.-S.) B o r n s t e in .

H. Herbst, Olprufapparat. Der beschriebenc Olpriifapp. gestattet folgende GroBen 
zu messen: Die Oberflachenspannung yon Fil. u. Schmierólen, die Adhasionskraft 
oder Schmierkraft von Schmierólen gegen Metalle, den Randwinkel yon Schmierólen 
gegen Metalle, die Viscositat yon Pechcn, Harzen, Lcim usw. u. die Dickenmessung 
yon Korpern. Der App. beruht auf dem Prinzip der Steighóhenmessung in Capillaren 
oder zwischen Saugplattenpaaren. Er ist auch fiir manometr. Messungen ycrwendbar, 
wenn cs sich um Messungen kleinor Druckuntcrschiede handelt. An Stello der Capillare 
tr i t t  dann ein U-fórmiges Manometerrohr. Der App. kann durch dio Firma MlLTSCH, 
Jena-Liehtenhain, Miihlenstr. bezogen werden. (Chcm.-Ztg. 53. 344—45. 1/5. 
Berlin.) JUNG.

Gesellschaft fiir Linde’s Eismaschinen A.-G., Hollriegelskreuth bei Miinchen, 
Verfahren zur Zerlegung ron Koksofengas durch TiefkuMung. Zu dem kurzeń Ref.
E. P. 289 817; C. 1928. I I . 800, ist folgendes nachzutragen: Zur Vermeidung von 
Explosionen bei der Tiefkiihlung yon Gasen ist cs notig, die Acetylen-KW-stoffe aus 
dem Gasgemisch zu entfernen, da diese sich in fester Form ausscheiden u. besonders 
bei Ggw. yon jV //3, NitrorcTbb. u. dgl. sehr explosiv sind. Man reinigt daher das Gas
gemisch zuerst yon N H a, Stickozyden u. W.-Da>npf durch Behandlung mit konz. 
HjjSO.,. Die aus Cu bestehenden Teile der Apparatur werden mit einer diinnen Schicht 
Sn, Pb oder dereń Legierungen uberzogen. Die weiter yon C02 u. S-Verbb. befreiten
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Gase werden darauf von ć'2/ / 2-KW-stoffcn durch t)berleiten iiber erhitzte Kontakte, 
Hydrieren, Polymcrisiercn oder Wasche m it Metallsalzen befreit. Ferner wurde ge- 
funden, daC auch gewisso cycl. KW-stoffe, z. B. Cyclopentadien, Veranlassung zur 
Entstehung von Explosionen sein konnen. Man entfernt diese durch Einw. von Ad- 
sorptionsmitteln auf die Gase oder durch Hydricrung, Halogenierung oder Oxydation 
m it FeCl3-, SnCl.r Lsgg. — Man mischt z. B. 1000 cbm Gas, nach Abschcidung yon 
W.-Dampf u. Bzl. durch Kompression auf 10 a t u. Abkiihlung auf —40° u. Wieder- 
nnwarmon, m it 400 g gasfórmigem HC1 u. leitet das Gemisch iiber A1C13 ais Kata- 
lysator. Die ungesiitt. cycl. KW-stoffe werden chloriert, wahrend C2IiA unangegriffen 
bleibt. Der UberschuB an HCl wird durch anschlieBende alkal. Wasche entfernt. 
Man kann dio Chlorierung auch durch Zusatz von Cl2 u. in Ggw. der Chloride der
з., 5. oder S. Gruppo oder von aktiter Kohle ais Katalysator bewirken. Man kann
die schadlichen Verbb. auch durch sorgfaltige Wiischc m it Waschól, Telrolin u. iilin- 
lichen Losungsmm. entfernen. (F. P. 652 326 yom 6/4. 1928, ausg. 7/3. 1929. D. Priorr. 
2/5. 1927 u. 14/3. 1928.) D e r s i n .

Universal Oil Products Co., Chicago, iibert. yon: Carbon P. Dubbs, W ilmette, 
Illinois, V. St. A., Behandeln von Kohlenwasserstoffólen. Rohpetroleum, Petroleum- 
destillate, Riickstande der Petroleumdesiillation werden in Prodd. yon niederem Kp. 
ubergefuhrt, indem man die Ole auf Tempp., bei denen ein CrackprozeB stattfindet
и. die iiber dem Kp. der Bcstandteile des Oles liegen, crhitzt. Dabei wird soyiel Druck
yerwendet, daB eine Verdampfung der Bcstandteile des Ols vermiedcn wird. Hierauf 
werden die Ole in eine Kammer m it geringerem Druck gefiihrt, so daB eine Verdampfung 
stattfindet; die weitere Zers. der Ole wird durch Einspritzen von k. Ol gehemmt. 
Die Behandlung der Ole wird in einer besonderen Apparatur durchgefiihrt. (A. P. 
1 686 654 vom 20/10. 1922, ausg. 9/10. 1928.) U l l r ic h .

Standard Oil Co., Whiting, Indiana, iibert. von: Oswald C. Brewster, Caspcr, 
Wyoming, V. St. A., Umwandlung von Kohlenu-asserstoffolen. Der H auptteil des 
Ols wird unter Druck auf die Umwandlungstemp. durch innere Oxydation des Ols 
gcbracht u. zwar wird ein zirkulierender Stroni des Ols, der m it einem O-haltigcn 
Gas yermischt u. auf die erforderliche Umwandlungstemp. crhitzt ist, yor der voll- 
standigen Umwandlung durch den H auptteil des Ols gefiihrt. Die entstehenden 
Dampfe werden aus dem Bk.-Baum entfernt. (A. P. 1 694 092 vom 20/6. 1925, 
ausg. 4/12. 1928.) ULLRICH.

Shell Development Co., San Francisco, California, iibert. yon: Walter James 
Perelis, Eycrett, Massachusetts, V. St. A., Hiizebehandlung von Mineralólen. Schwere 
lietcrogene Mineralóle werden unter Anwendung von Hitze u. Druck in Gasolin u. 
Prodd. von hoherem Kp. ubergefiihrt. Die leichtor fliichtigen Bcstandteile werden 
yon den schwer fliichtigen zunachst getrennt. Hierauf werden die leiclit fliichtigen 
Prodd. einem CrackprozeB unterworfen u. dic hoher sd. Fraktion der Crackprodd. 
m it der hoher sd. Fraktion der ursprunglichen łlincralole yermischt u. einer neuen 
Crackrk. unterworfen. Die Prodd., die einen dem Gasolin ahnlichen Kp. haben, 
werden gesammelt. Die Crackprozcsse konnen unter den verschiedensten Bedingungen 
(Druck u. Temp.) durchgefiihrt werden. Das Vcrf. wird in einer besonderen Vorr. 
ausgefulirt. (A. P. 1 701477 yom 24/6. 1925, ausg. 5/2. 1929.) U l l r ic h .

Siemens & Halske Akt.-Ges., Bcrlin-Sicmensstadt (Erfinder: Hans Becker, 
Berlin-Charlottenburg), Vorrichtung zur Behandlung ton Kohlenwasserstoffterbindungen 
mit Wechselstromentladungen nach Patent 466 813, dad. gek., 1. daB eine Mehrzahl 
von rohrenformigen Entladungselcmenten in einen Raum niedrigen Druckes ein- 
gebaut ist. 2. Vorr. nach Anspruch 1, dad. gek., daB die EntladungsgefiiBe unten
u. oben in gemeinsame Riiume miinden, die durch eine Zwiseheuwand gegeneinander 
abgeschlossen sind. 3. Vorr. nach Anspruch 1, dad. gek., daB jedes einzclne Ent- 
ladungselemcnt aus einem Hohlkorper besteht, dessen dielektr. Wandung auf beiden 
Seiten yon dem zu behandelnden KW-stoff umspiilt ist. — Dic Vorr. ist insbesondere 
fiir die wirtscliaftliche Behandlung groBerer iMengen von KW-stoffen brauchbar. 
(D. R. P. 474740 KI. 12o yom 16/4. 1925, ausg. 17/4. 1929. Zus. zu D. R. P. 466813; 
C. 1929. I. 1176.) E n g e r o f f .

Chemical Engineering & Wiltons Patent Furnace Co., Ltd., O. T. Wilton 
und J. Parker, London, Trocknen ton Verbrennungsgasen. Man fiihrt die Gase erst 
durch hygroskop. Stoffe (CaCl2-Lsg., H ,SO J u. dann durch n. oder alkal. Bimsstcin, 
sowio schlieBlicli durch Magnesit oder Calcit. (E. P. 307 600 vom 10/2. 1928, ausg.
4/4. 1929.) K a u s c h .



1929. I I . Hxx. S c h ie s z s t o f f e  usw. —  HXXIT. P h o t o g r a p h ie . 375

XX. SchieB- trnd Sprengstoffe; Zundwaren.
A. Marshall, Der Dampfdruck des Nilroglycerins und des Niłroglykols. Die Best. 

der Dampfdrucke des Nitroglycerins u. Nitroglykols von N a o u m  u . Me y e r  (C. 1929.
I. 3060) ergab etwa 40mal hóhere Werte, ais sio Vf. friiher erhalten. Vf. nimmt an, 
daB dieser Untersehied durch Feuchtigkeit u. andere fluchtige Bestandteile, dio in 
der Mischung von Gur u. Nitroglycerin immer vorhanden sind, verursaoht wird. (Ztschr. 
ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 24. 177. Mai.) B e c k e r .

Ph. Naoum und K. P. Meyer, Der Dampfdruck des Nitroglycerins und des Nitro
glykols. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. verweisen darauf, daB nur sorgfaltig gcrcinigto u. 
gotrockneto Substanzen zur Messung gelangten. Die Kieselgur wurde im Pt-Tiegel 
ausgcglulit, Nitroglycerin bzw. Nitroglykol 1V2 Stde. lang bei arbcitender Pumpe im 
Hochvakuum getrocknct, so daB leicht fliichtigo Substanzen u. Feuchtigkeit unmóglich 
vorlianden gewesen sein kónnen. (Ztschr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 24. 177. 
Mai.) B e c k e r .

Bureau of Mines, Untersućhung der Vorrichtungen zur Aufzeichnung von Ezplosions- 
drucken. Die verschiedenen Manometer zur Messung des Druckes von Minenexplosionen 
wurden unter Verwendung einer kugelfórmigen Bombę u. eines CH4-Luft- resp. H-Luft- 
Gemisches miteinander verglichen. Dabei gab das Instrument des B u r e a u o f  M i n e s  
einen hóheren Maximaldruck an u. crreichte ihn in kurzerer Zeit ais allc anderen unter- 
suchten Manometer, bis auf das von B r i t i s h  C o a l  D u s t  (B. C. D.), Crosby, 
Illinois, Diederichs, das ahnliche Werte gab. (Journ. Franklin. Inst. 207. 417. 
Marz.)_ BORNSTEIN.

Bela Cserneczky, Vergleichende Prufung der Initiierfahigkeit von Bleiazid- und 
Knalląuecksilbersprengkapseln. Unters. iiber dic Initiierfahigkeit von Knalląueck- 
silber- u. Bleiazidsprengkapseln, iiber den Einfl. der Bodenform der Kapsel auf ihre 
Wrkg., wenn dio Kapsel den Sprengstoff beriihrt u. wenn sie von ihm durch ein Ein- 
satzróhrchcn getrennt ist. Dio Initiierfahigkeit der Sprengkapseln wird durch die 
Phlegmatisierungsmethode (Zugabe von fl. Paraffin zum Sprengstoff) u. Messung der 
Stauehung von Bleizylindern beurteilt. Zur Herst. der Sprengkórper wurde Pikrin- 
saure verwandt, weil so vollstandige u. unvollstiindigo Explosion nicht nur aus der 
Sprengwrkg., sondern auch aus der Farbung der Explosionsgase geschlossen werden 
konnte. -— Die Verss. zeigen, daB Bleiazid-Trizinatmischung dem Knalląuccksilber 
ais Primarladung vorzuziehen ist, daB ais Sekundiirladung sich Tetryl besser ais Trotyl 
eignet, u. daB die Dornung am Boden der Hiilse dio Initiierfahigkeit bei Cu-Kapseln 
erhóht, bei Al-Kapseln vermindert. — Verss. m it Einsatzróhrchen u. gedornten u. 
ungedornten Al-Hiilsen ergaben eine deutliche Uberlegenheit der Kapseln m it un- 
gedorntem Boden, wahrend die Verwendung von Cu-Hulsen bei sonst gleichen Ver- 
suchsbedingungen zum entgegengesetzten Resultat fiihrte: die Dornung erlióhte dann 
die Initiierfahigkeit. — Ein Warmlagerrers. bei 55° zeigte unverandertc Initiierfahig
keit der Kapseln, eine Feuchtlagerung, 58 Tage bei gewóhnlicher Temp., lieB dio 
Unempfindliehkeit der Bleiazid-Trizinatkapsel gegen Einw. von Feuchtigkeit erkennen. 
Die Zugabe von Trizinat erleichtert die Entziindung des Blciazids, ohne es in seinen 
gunstigen Eigg. zu beeintraehtigen. (Ztschr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 24, 
169—72. Mai. Budapest.) BECKER.

Stemer St. P. Meck, Philadelphia, Ma-sse fiir Leuchtspurgeschosse. Das Prod. 
enthiilt eine O enthaltende Verb. eines Erdalkalimetalles, Salze seltener Erden (Zr, Y), 
metali. Brennstoff u. Bindemittel. Ais Sauerstofftrager wird z. B. Yorgeschlagen: 
10 T. Mg, 15 Y-Nitrat, 5 Zr(N03)4, 5 Ca-Resinat, 5 Pb(CNS)2, 10 B a02, ais inerte 
Substanz: 50 Sr(N03)2, 60 N aN03, 40 Mg, 40 Ca-Resinat, 10 Y-Oxyd, 8ZrO; ais metali. 
Brennstoff: 60—90 Zr, 40—10 Y, oder 60—90 Y-Salze, 40—10 Zr. (A. P. 1 708186 
vom 21/5. 1924, ausg. 9/4. 1928.) T h ie l .

XXIV. Photographie.
Erich Stenger, Aus der Friihgeschichte der Photographie. Die fransosische photo- 

graphische Literatur von 1839—1870. I. (Photogr. Industrie 27. 533—35. 15/5.) K ru .
F. C. Toy und G. B. Harrison, Der Primdrproze/3 bei der Bildung des latenten 

photographischen Bildes. Wenn man sich den photograph. PrimarprozcB ais Ubergang 
eines Elektrons vom Br- zum Ag-Ion vorzustellen hat, so hat man wahrend dieses


