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A. Allgemeine nnd physikalische Chemie.
W. Herz, Bezielmngen zwischen den lonenradien und Entropie und Scliwingungs- 

zahl bei Alkalihaloiden. Die von Vf. fruher abgeleiteten Werte fiir die Ionenvoll. (F,) 
(C. 1 9 3 0 . I. 2205) u. fur die Entropien (S) (C. 1 9 2 9 . I. 1906) der Alkalihaloide werden 
in einor TabeUe zusammengestellt. Die Zusammenstellung lełirt, daB die Ionenyoll. 
u. die Entropien sowohl mit dem Atomgewicht des Allcalimetalls ais auch des Halogens 
steigen; das Wachsen ist bei den Ionen.voll. starker ais bei den Entropien, aber letztere
wachsen ziemlieh genau so wie die (fiktiven) lonenradien () /V{), so daB der Quotient
8 / V  V( annahernd konstant ist. Ferner wurde eine Beziehung festgestełlt zwischen 
den Ionenroll. (V ;) u. der Schwingungszahl (v) der Alkalihaloide. Die Werte fur v 
sind fruher vom Vf. aus den Schmelzpunktdichten nach der LiNDEHANNschen Formel 
recht genau bereehnet worden (vgl. C. 19 2 7 - II. 1116). Die Ionenvoll. steigen, u. die 
Sehwingungszahlen fallen mit wachsendem Atomgewicht bei den Salzen aus analogen 
Kationen u. Anionen. Die beiden Veranderungen sind keineswegs vollig gleichartig, 
doch ist eine einfaeh umgekehrte Proportionalitat zwischen V{ u. v annahernd erfiillt. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 8 6 . 251—52. 23/1. Breslau, Uniy.) W r e s c h n e r .

Charles Edmund Wood und Sydney Diggary Nicholas, Eine neue Auffassung 
der relativen Konfiguralion. (Fortsetzung von C. 1 9 3 0 . I. 1089.) Im Gegensatz zur 
Konfigurationsbest. auf genet. Wege — die natiirlich allgemein nićht anwendbar ist— 
u. zu der dureh vergleichende Best. moglichst rieler physikal. Konstst. (besonders in 
bezug auf die Drehung der fraglichen Verb. u. ihrer einfachen Deriw .) — die natiirlich 
theoret. nicht streng begriindet ist u. auch zu widerspreehenden Resultaten gefiihrt 
hat — erlaubt die anomale Rotationsdispersion eine allgemeingiiltige Definition. Stereo- 
chem. ist diese Definition mit der Annahme eines irregularen C-Tetraeders verkniipft. 
{Chem. News 1 4 0 . 3—6. 36—41. 53—55. Jan. 1930. Birmingham, Univ.) B e r g m .

F. J . G arnek, Untersuchungen iiber Koordination. Teil I. Ionenhydrate. Vf. 
versucht, rein elektrostat. die Hydratbldg. u. die GróBe der Koordinationszahl zu 
erklaren. Die von einem łon elektrostat. angezogenen W.-Dipole werden sich gegen- 
seitig abstoBen. Gleichzeitig werden die Dipole polarisiert. Weiter wird angenommen, 
daB der Komplex dann am stabilsten ist, wenn seine Bildungsenergie ein Maximum ist. 
Vf. bereehnet nun fiir die Alkali- u. Erdalkaliionen die Bildungsenergien der Kom- 
plese fiir die Koordinationszahlen 4, 6, 8 u. 12. Es zeigt sich, daB die Bldg.-Energie 
am gróBten ist bei der Koordinationszahl 6 fiir Na+, K+, Mg++ u. Ca++, bei der Ko- 
ordinationszahl 8 fiir Cs+, Sr++ u. Ba++ (fiir Rb+ ist 6- u. 8-Hydrat gleich stabil); 
Koordinationszahl 12 tr i t t  nicht auf. (Philos. Magazine [7] 9. 131—41. Jan. 1930. 
Leeds, Univ. Anorgan. Chem. Abt.) L o r e n z .

A. G. Bergmann und N. S. Dombrowskaja, Zur Frage der doppelten Umsetzung 
in Abwesenheil eines Losungsniillels. X . Eine Klassifikatimi reziproker Systeme. ( IX . vgl. 
R o s t k o w s k i , C. 1 9 2 9 . I I .  1621.) Auf Grund eines umfangreichen Materials, den die 
systemat. Unterss. im Chem. Inst. der Akademie (dureh Vff., T. G e n k e , F. I s a i k i n , 
A. P a l k in , A. R o s t k o w s k i , S. S o k o l o w , N. W o s k r e s s e n s k a j a , L. B e r g , 
W. B e r g m a n n  u . a.) lieferten (es wurden ca. 200 Salzpaare untersucht u. fur 23 Salz- 
paare die vollen raumlichen Zustandsdiagramme ermittelt), wird eine Klassifikation 
aufgestellt. Auch die Arbeiten von M e y e r h o f f e r  (C. 1 8 9 9 . I .  1012), J a n e c k e  
(C. 1 9 1 1 . II. 187) u. K u r n a k o w  (C. 1 9 2 8 . II. 2585) werden verwertet. Die groBe 
Mannigfaltigkcit der vertreteńen Typen wird in drei Klassen angeordnet: 1. eigent- 
liche reziproke Systeme, 2. nicht umkehrbare reziproke Systeme u. 3. singulare rezi- 
proke Systeme; jede von diesen wird nach folgenden Gesichtspunkten unterteilt:
a) Struktur der binaren Kur^enaate, b) Vorhandensein oder Abwesenheit ununter- 
broehener fester Lsgg., c) Bldg. von binaren oder ternaren Verbb., d) Sehichtbldg.
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Dio einzelne zu diesen Klassen u. Unterklassen gehorigen Typen u. dereń Varianten 
werden durch Diagramme illustriert u. dazu Beispiele gebracht, soweit solche vor- 
handen. Es wird kurz die Aufstellung der Zustandsdiagramme besprochen u. gezeigt, 
wie sich der Charakter dieser Diagramme andert, wenn man von umkehrbaren zu 
nicht umkehrbaren Rkk. iibergeht. Die weitere Entw. der Theorie u. der Klassifikation 
muB in der Richtung der Realisierbarkeit aller theoret. mogliehen Falle u. einer ge- 
naueren Charakterisierung ihrer Unteracheidungsmerkmale liegen. (Journ. Russ. 
phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 1451—78. 1929. Leningrad, Chem. Inst. d. Akademie d. 
Wisa.) A n d r u s s o w .

Karl Jellinek und Reinliard Koop, tJber heterogene Gleichgewićhte von Metall- 
Tialogeniden mit Wassersloff bzu>. Chlorwasserstoff. 1. In Erganzung zu den Messungen 
von J e l l in e k  u . R u d a t  (C. 1928. II. 2716) werden die Red.-Gleichgewichle mit H 2 
von CoF3 (zu CoF2) u . MnF2 (zu Mn) gemessen, indem H 2 iiber das auf geeignete Tempp. 
erhitzto Salz geleitet u. das Verhaltnis H2/HF ein Gas bestimmt wird. Daraus werden 
die F2-Drucke berechnet. Die sich nacli VAN’T H o f f  berechnenden Bildungswarmen 
stimmen mit calorimetr. bestimmten Werten befriedigend uberein. 2. In gleicher Weise 
werden die Red.-Gleichgewichte von FeCl3 (zu FeCl2), CrCl3 (zu CrCl2), CrCl2 (zu Metali) 
u. CuCl2 (zu Cu2Cl2) gemessen. Dabei ist bei FeCl3 notig, bei Bereclinung des Gesamt- 
druekes den Dampfdruck zu berueksiehtigen. Dampfdruckmessungen von FeCl3, 
CrCl3 u. ZnCl2 wurden mit Rudat ausgeftihrt; sie fiihrten zu folgenden Verdampfungs- 
warmen (naeh VAn ' t  Hoff):FcC1s 24 780 pro Mol. FeCl3 (Fe2Cl0 1 der Ref.); CrCl3 
24 600; ZnCl2 26 080 cal. Die Dampfdruckmessungen an ZnCl2 erlauben auch, die von 
B a g d a s a r ia n  (C. 1927. I. 2893) bestimmten Red.-Gleichgewichte von ZnCl2 aus- 
zuwerten. Eine Zusammenstellung zeigt pci2 fiir alle bisher untersuchten Chloride.
3. SehlieClich werden die Gleichgewichte von CoF2, CdF2, ZnF2, MnF2 u. NaF mit 
HCl-Gas zwischen 300 u. 500° gemessen u. die Warmetonungen dieser Rkk. berechnet. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 145. 305—29. Dez. 1929. Danzig, Teehn. Hoch- 
schule.) K l e m m .

Heinrich Goldschmidt und Edith Overwien, Reaktionskinetisclm und kryo- 
skopische Beslimmung von Gleichgeuńchten in p-Toluidi?ilósung. Ein Beitrag zur 
Kcnntnis der Aminolyse. Es wurde, z. T. gemeinsam mit Sigrid Johnsen, auf drei 
Wegen versucht, iiber das Verh. verschiedener Sauren in geschmolzenem p-Toluidin 
AufsehluB zu erlialten u. insbesondere die Konstantę * =  Salz/Sauro X Base zu ermitteln. 
1. Reaktionskinetisch. Es wurde die Gesehwindigkeit bestimmt, mit der verschiedene 
Sauren dio Umlagerung des Diazoamidotoluols in den isomeren Amidoazokórper 
katalysieren; dabei erwiesen sich die Sauren recht yerschieden voneinander. Durch 
Basenzusatze wird die Rk. yerlangsamt u. zwar um so mchr, je stiirker die Base in wss. 
oder alkoh. Lsg. ist. 2. Leitjahigkeitsmessungen zeigten, dafi es sich durchweg um 
nicht sehr gute Leiter handelt (/.„ zwischen 0,5 u. 0,002). Je besser die Leitfiihigkeit, 
um so gróGer auch die katalyt. Wrkg. 3. Kryoskop. Messungen ergaben den Teil zu- 
gesetztor Base im geschmolzenen Toluidin, die bei gleichzeitiger Anwesenheit von Saure 
nicht mit der Saure yerbunden war; so ergab sich ein neuer Weg zur Best. von ■/.. 
Diese Methode war hier sehr dadurch erschwert, daB sich die Gcfrierpunktskonstante E 
mit dem Stoff u. z. T. auch mit der Konz. anderte. Dio so erhaltenen Konstanten y, 
stimmen mit den reaktionskinet. nicht uberein — die kryoskop. sind durchweg ldeiner; 
die auf beiden Wegen gewonnenen Werte gehen aber symbat. — Sehr eingehend wird 
die Frage diskutiert, was der Katalysalor ist: Das Toluidinsalz, das Toluidinion oder 
beide; Vff. kommen zu dem SchluB, daB eine Entscheidung auf Grund des yorliegenden 
Materials noch nicht móglich ist. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 143. 354—88. 
Sept. 1929. Oslo, Univ.) K l e m m .

N. Ssemenow, Kinetik der Ketlenreaklionen. (Vgl. C. 1929. I. 2613.) Aus- 
gehend yon der Aufklarung des Explosionsphanomens, fiir das die klass. Theorien der 
Reaktionskinetik yon A r r h e n iu s  nicht anwendbar sind, untersucht Vf. die Oxydation 
von P- u. 5-Dampf bei niedrigen Drucken, sowie die Oxydation von CO, u. stellt auf 
Grund der erhaltenen Daten eine allgemeine Theorie der Kettenrkk. auf. Wahrend die 
klass. Theorie fordert, daB zur Aktivierung die relative Energie der zusammenstoBenden 
Molekule mindestens gleich der Aktivierungswarme sein muB, zeigt Vf., daB die Zahl 
der aktivierten Molekule — durch Beriicksiehtigung der Energie der Rk.-Warme — 
groBer sein kann, da bisweilen eine sekundare Aktivierung hinzutritt. Yf. erhalt so 
fur die Zahl der reagierenden Molekule die Gleichung: to =  »/(l — a) (I), so daB die 
klasa. Formel: w =  n (II) nur einen Grenzfall darstellt, fiir den a =  0.
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Es werden die 3 Mógliclikeiten diskutiert, daB: 1. a <  1, 2. a =  1, 3. a >  1. Im 
Pall 1 wird das erste Kettenglied durch Primaraktivierung crhalten, u. dio Kette ist 
endlieh. Im Fali 2 wird das erste Kettenglied durch Primaraktivierung erhalten, doch 
•wird die Kette unendlich. Im Fali 3 tr itt  Sekundaraktmerung auf, so daB durch eine 
Primaraktivierung viele unendlich lange Ketten gebildet werden. Alle ehem. Rkk., 
bei denen a  >  1 ist, verlaufen demnaeh ais Verbrennungen oder Explosionen, wahrend 
Fali 2 das Gebiet begrenzt, wo eine n. Rk. selbstbeschleunigend oder explosiv wird. 
Es wird weiter gezeigt, daB die aufgestellte Gleichung I  auch den Fofderungen der 
Thermodynamik geniigt. (Chem. Reviews 6. 347—79. Scpt. 1929. Leningrad, Phys.- 
techn. Staatslab.) BRISKE.

Anton Skrabal, Zwr Theorie der periodischen lieaklionen im homogenen System. 
Yf. behandelt im AnschluB an H ir n i a k  (Ztschr. physikal. Chem. 75 [1911]. 675) 

Ki v die Umwandlung dreier Tautomerer (nebenst.). Es ergibt
M, -<....... M, sieh, daB die Rk. immer aperiod. ist, wenn die Beziełmung

^1 =  8*^' Gilt diese Beziehung nicht, so kann
der Rk.-Ablauf period, werden. Diese Beziehung ist im vor-

3 liegenden Falle der mathemat. Ausdruck des „Prinzips der
mikroskop. Reversibilitat“ (Tolm an, Physical Rev. 23 [1924]. 693). Dieses Prinzip 
laBt sich thermodynam. nicht beweisen. Unter Heranziehung kinet. Erfahrungen 
versucht Vf., an Hand eines „Katalysenmodells“ zu zeigen, daB dieses Prinzip aus 
kinet. Griinden móglich, doch nicht notwendig ist. — Es werden nun die Bedingungen 
fiir das Eintreten period. Rkk. im homogenen System dargelegt. Ein solcher Rk.- 
Ablauf kann eintreten, wenn die Teilrkk. zu einseitigen Gleichgewiehten fiihren. 
Die Niehtidentitat der Prodd. k2 k4 ks u. kx k3 ks ist dafiir notwendig, aber noch nicht 
zureicliend; es miissen auBerdem noch bestimmte Beziehungen zwischen diesen Kon- 
stanten bestehen. — Im ganzen ergibt sich, daB im homogenen System period. Rkk. 
zwar moglich, doch nicht wahrscheinlich sind. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 6. 
382—422. Febr. 1930. Graz, Univ., Chem. Inst.) L o r e n z .

F. O. Riee und H. C. Urey, Der Temperatur koeffizient non Heaktionen in  Losung. 
Dio bekannte BRONSTEDsehe Theorie der Rk.-Geschwindigkeit in Lsgg., die durch 
die Gleichung A +  B A ■ j i ; A -B  =  C +  D bzw. A -B -\-G  =  D +  E  ver- 
anschaulicht wird, liefert zwar fiir viele Erscheinungen eine hinreichende Erkliirung, 
nicht aber fur die Temp.-Abhangigkeit; denn die Konz. des Komplexes A -B  wird 
durch die Aktivitaten der Ionen bestimmt, die sich mit der Temp. nicht sehr stark 
andern. Vff. erweitern daher das Sehema folgendermaBen: A  +  II+ A H +;
A H + (A Il+ y ; (A H +)' +  B  =  H+ +  G -f- D. Dies bedeutet, daB ahnlich wie 
in d e r  ARRH EN lU Sschen Theorie der Rk.-Geschwindigkeit von Gasen, nicht alle 
Komplexe A I i+ reaktionsfahig sind, sondem nur diejenigen, dereń Energieinhalt 
eine gewisse Grenze iiberschreitet. Das Verhaltnis (A H +) : (A H +)' wird von der 
Temp. abhangig sein, aber unabhangig von der Konz. an (̂ 4 H +); dementsprechend 
wird der Temp.-Koeffizient der Katalyse einer Rk. durch starkę Sauren unabhangig 
von der Salzkonz. sein, wie Messungen von R i c e  u . L e m k in  (C. 1 9 2 3 . III. 1585) fiir 
die Rk. zwischen Aceton u. Jod auch tatsaehlich zeigten. Anders bei der Katalyse 
durch schwache Sauren, z. B . H2S04. In  diesem F a lle  sind folgende Mógliclikeiten 
zu beriicksichtigen:

1 . A  +  H30 + (^L-H30 +); (/l-H 30 +) (^i-H30 +X;
U -H 30+)' — >- H30+ +  B  +  C . . . .

2. A  +  H S04~ ^  (^l-HSO,-); (4 -H S O r) ^  (4 -H S O ,-)';
(.4 • H SO,r)' — >- h s o 4-  +  b  +  c ------

1. ist in HCl-Lsg. realisiert; die Aktivierungswarme betragt 20,540 kcal. 2. in 
verd. H2S04-Lsg, bei Ggw. von viel Sulfat; Q ist dann 17,150 kcal. Der Temp.- 
Koeffizient ist also fiir beide Reaktionsmógliclikeiten verscliieden. Dem entspricht, 
daB alle ę-Werte fiir Systeme mit wechselnden [H2S04] u. [Sulfat] zwischen diesen 
Grenzen liegen miissen, was nach R i c e  u . L e m k in  auch zutrifft. Die Q-Werte lassen 
sieh aus den berechenbaren Verhaltnissen [OH3+] : [HS04~] fiir die einzelnen Falle befrie- 
digend quantitativ ableiten. (Journ. Amer. chem. Soc. 52 . 95—101. Jan. 1930. Balti
more [Maryland], J o h n s  H o p k i n s  Univ. u. New York, Columbia Univ.) K le m m .

George Scatchard, Die Reaktionsgeschwindigkeit in einer wechselnden Umgebung. 
Andert sich bei einer Rk. dio A ktm tiit der Reaktionsteilnehmer erheblich, so muB 
dies bei Benutzung d e r  BRONSTEDschen Gleichung — d CA/d I =  K  Ca Cb-Ja fn /fx 
bcriicksichtigt werden; die Integration der D e b y e - H u c k e l - Gleichung macht dann
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Schwierigkeiten. Vf. gibt ein analyt. Verfahren, wie die Integration durch Anwendung 
von Naherungsgleichungen moglich ist. Besproclien werden verdiinnte Losungen. 
Die Brauchbarkeit der Gleichungen wird am Beispiel der Oxydation von Ammoniak 
mit Persulfat (vgl. Y o ST, C. 19 2 6 . I .  2530) gezeigt. Ferner werden die Verhaltnisse 
in Nichteleklrolylen diskutiert u. ais Beispiel die Bk. von p-Nitrobenzoylchlorid 
mit Alkoholen (vgl. A s h d o w n  folgendes Ref.) besproclien. (Journ. Amer. chem. Soc. 
5 2 . 52—61. Jan. 1930. Cambridge [Mass.], Inst. of Techn.) K l e m m .

Avery Allen' Ashdown, Die Beaktionsgeschwindigkeit geuiisser Alkohole mit 
para-Nilrobenzoylchlorid in wasserfreier Atherlosung. N o r r iS u. A s h d o w n  sowie 
N o r r i .S u . Co r t e s e  (C. 1 9 2 8 . I .  36) hatten die Gescliwindigkeit der Esterbldg. aus 
Alkoholen u. Benzoylehlorid gemessen, urn so ein MaB fur die Rk.-Faliigkeit der OH- 
Gruppe in den Alkoholen zu erlialten. Die friiher geauCerte Annahme, daB es sieli 
um Rkk. 2. Ordnung handle, fiihrte nicht zu konstanten Werten fur die Geschwindig- 
keitskonstante. Eine erncute Durchrechnung zeigt, dafi es sich um Rkk. 3. Ordnung 
handelt. Diese Annahme stimmt aucli mit Verss. ii ber die Konz.-Abhangigkeit gut 
uberein. Der erste Sehritt bei der Rk. besteht offenbar in der Addition eines Mol. 
Alkohol an das Saurechlorid u. dieser instabile Komples reagiert dann mit einem 
zweiten Mol. Alkohol. Um aus den Bk.-Gescliwindigkeiten in 1-mol. u. Yj-mol. Lsg. 
die Rk.-Geschwindigkeitskonstante fur unendl. Verd. K 3 zu berechnen, werden im 
AnschluB an die Ansatze von Sc a t c h a r d  (vgl. vorst. Ref.) "Gleichungen bereclinet, 
die das Abweielien der Alkoliollsgg. vom idealen Zustand berucksichtigen. Die er- 
haltenen A"°3-Werte sind fiir: Methyl- 0,497; Athyl- 0,144; n-Butyl- 0,118; n-Amyl-
0,108; Inaktiver Amyl- 0,0387; Isoamyl- 0,0571; n-Hexylalkohol 0,1375. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 52. 268—78. Jan. 1930. Cambridge [Mass.], Inst. of Techn.) K l e m m .

E. Wintergerst, Beslimmung der Diffusionszahl von Ammoniak gegen Luft. Vf. 
bestimmt n a c h  der LosC H M lD Tschen Methode die Diffusionszahl von NH3 gegen 
Luft. Die HauptfchlcrąueUe dabci ist die Adsorption des NH3 durch die eisernen  App.- 
Wandungen; durch besondere Messungen wird die Adsorption vorher bestimmt. Die 
Diffusionszahl k ergibt sich bei 20° u. 760 mm zu 0,0809 m2/Stde. — Nun werden d ie  
verschiedenen Formeln zur Berechnung von k besprochen. Am besten eignet sieli die  
Formel von S te fa n -M a x w e ll, wenn bei kleiner scheinbarer Hiirte der Moll. Kor- 
rekturen eingefiihrt werden. Die Abhangigkeit von k vom Mischungsverlialtnis, Druck 
oder Temp. laBt sich gut berechnen. (Ann. Physik [5] 4. 323—51. 8/2. 1930.) L or. 
J"-. Axel Lannung, Die LosliMceiten von Helium, Neon und Argon in IYasser und 
einigen organisdien Losungsmilteln. Es wird die Lósliclikeit von He, Ne u. Ar in W., 
Methanol, A., Aceton, Benzol, Cyclohexan u. Cyelohexanol gemessen. Die Tempp. 
liegen zwischen 5 u. 45°. Die App. ist der von A n tro p o f f  (Ztschr. Elektrochem. 25  
[1919]. 269) benutzten ahnlicli. Die Ergebnisse zeigen — zusammen mit Literatur- 
messungen — daC log 1(1 =  OSTWALDscher Teilungskoeffizient) bei den organ. Fil. 
linear mit 1/T fallt. W. nimmt dagegen eine Ausnalimestellung ein; hier steigt l mit 
1/21. Es diirfte dies mit dem stark assoziierten Zustand von W. u. mit dem Auftreten 
von starken Anziehungskriiften zusammenhangen, wie sie ja auch in den Gashydraten 
der Edelgase zum Ausdruck kommen. — Fiir die organ. Fil. darf man nach ClaUSIUS- 
C la p e y ro n  setzen l =  a-eu R̂T, wobei u die Losungswarme bedeutet. Zwischen a 
u. u  gilt fiir ein- u. zweiatomige Moll. sowie fiir C02 recht angenahert die lineare Be- 
ziehung —log10 a =  0,3 +  w/3000. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 2 . 68—80. Jan. 1930. 
Copenhagen, Kónigl. Veterinar- u. Agrikultur-Hochschule.) K l e m m .

M. A. Rakusin, Uber die Krystallhydrate der Mellitlisauresalze und dereń Bedeutung 
fiir die Tlieorie der Bindung des Krystallwassers. Daten uber die Hydratisierung der 
Salzo der Mellithsaure werden zusammengestellt, u. auf die Bedeutung des hohen 
Hydratationsvermógens dieser Kórper hingewiesen. Die Tragfahigkeit einer Anhydrid- 
molekel fiir ICrystallwasser ist um so gróBer, je gróBer ihr Mol.-Gew. (Ztschr. Kristallogr. 
Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 7 3 . 270—73. Febr. 1930. Moskau.) TroM.

K. Fajans, Zur Frage der Stabilitat der Hydrate von Salzen. Im Zusammenhang 
mit den Betrachtungen R a ic u s in s  (vorst. R ef.) an den Mellithaten wird darauf hin
gewiesen, daB dereń Verh. vom Standpunkt der elektrostat. Auffassung nicht leicht 
zu iibersehen ist. (Ztsehr. Kristallogr. Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 
73. 273—74. Febr. 1930. Miinchen, Univ.) T rom el.

Adolf Smekal, Ablidngigkeit der Zerreipfestigkeit und Slreckgrenze des Stein- 
salzkrystalls von den Krystallisalionsbedingungen. Nach Yersuchen ton F. Blank.
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(Ygl. Q u i t t n e r , C. 1929. II. 2313.) Es wurde die ReiBfestigkeit u. Elastizitatsgrenze 
von Steinsalzkrystallen verschiedencr Hcrkunft bestimmt. Ein „Museumskrystall“, 
der in einem natiirlichen Hohlraum frei aufgewachsen war, u. eine yollkommene opt. 
Beschaffenheit aufwies, zeigto die kleinsten Werte fiir Streckgrenze u. ZerreiBfestigkeit. 
Alle iibrigen Krystalle natiirlicher Entstehung waren i hm gegeniiber in wechselndem 
MaBe verfestigt, wahrscheinlich dureh die Wrkg. des Gebirgsdruckes. Aueh kiinstlich 
aus der Schmelze gezogene Krystalle zeigten merklich lióhere Streckgrenze u. Zer
reiBfestigkeit ais der Museumskrystall, da bei diesem aber eine vorausgegangene piast. 
Verformung ausgesohlossen ist, kann Kier eine Verfestigungswrkg. dureh unbemerkt 
gebliebene Gleitebenenbldg. nicht in Betracht kommen. Dureh Tempern nehmen die 
ZerreiBfestigkeiten aller Krystalle ab, die Minimalwerte werden naoh Erhitzen auf 
ca. 600° erreieht, bei hoheren Terapp. steigt die ReiBfestigkeit wieder. Vf. nimmt an, 
daB im krit. Temp.-Gebiet zwisehen 800 u. 600° stiirkere innere Veranderungen des 
Krystallbaues vor sich gehen, die „einfrieren“, sobald dieses Temp.-Gebiet bei der 
Abkiihlung ziemlich raseh unterschritten wird. Die willkiirliche Einstellbarkeit be- 
stimmter Kohasionswerte am Einkrystall, nur dureh geeignete Warmebehandhmg, 
zeigt, daB das ideale Krystallgitter zur Besehreibung samtlicher Krystallcigg. nicht 
ausreichend sein kann. (Physikal. Ztsclir. 31. 229—32. 1/3. 1930. Halle, Inst. f. 
theoret. Physik.) W r e s c h n e r .

L. Tronstad, tlber den Einflup von akuslisclien Schwingungen auf die Plastizitat 
der Metalle. Die zur Gleitung erforderliche Schubspannung auf Grund der BO RN schen 
Gittertheorie bereehnet, ergibt zu hohe Werte. Auf Grund der gemessenen niedrigen 
Schubfestigkeit darf man aber nicht etwa den SchluB ziehen, daB die B oR N sehe Gitter
theorie bei Problemen der Metalle, die sich mit Elastizitat besehaftigen, nicht anwendbar 
sei. Dies wurde nur dann berechtigt sein, wenn Verss. oder Rechnungen zeigen werden, 
daB die von den stehenden elast. Wellen bewirkten Zusatzspannungen zu vernachlassigen 
sind. Auf diese stehenden elast. Wellen kam Vf. dureh die Dehnungsverss. bei Metall- 
einkrystallen, bei denen in manchen Fallen die gebildeten Gleitschichten von ziemlich 
gleiclimaBiger Dieke sind. So ergibt sich die Erkliirungsmóglichkeit der „vorzeiiigen“ 
Gleitung. Eine unmittelbare experimentelle Best. der von einer Welle verursachten 
Spannungsanderimg ist zur Zeit unmóglich. Dagegen laBt sich wahrseheinlich die 
Schwingungszahl der krit. Sehwingung mit elektromagnet. Hilfsmitteln bestimmen. 
Selbst wenn eine elast. Welle die Gleitung auslost, braucht sie nicht eine Einw. auf die 
Verfestigung u. die Erholung des Krystalls zu haben. Es ware auch denkbar, daB eine 
verschleehterte Resonanz, die bei weiterer Dehnung auftreten kann, zu einer „Ver- 
festigung“ des Krystalls fiiliren kann. (Metall-Wirtschaft 9. 173—76. 21/2. 1930. 
Trondhjem, Norwegen, Techn. Hochschule.) WlLKE.

Wilhelm v. Behren und J. Traube, tlber die Slabilitat des Submikrons. II . Kry- 
stallosung und Krystallbildung. (I. vgl. C. 1929. I. 187.) In  Fortsetzung der friiheren 
Unterss. beobachteten Vff. ultramikroskop. die Auflósung u. Bldg. von Krystallen 
in bzw. aus verschiedenen Losimgsmm. Es zeigt sich, daB allgemein bei der A u f 
l ó s u n g  Submikronen auftreten. Der Krystalł wird zunachst an den Stórungs- 
stellen und langs den Spaltebenen aufgelockert; dann lósen sich Stabchen u. perlen- 
kettenartige Gebilde ab, die sich dann allmahlich in mehr oder weniger stabile kleinere 
Aggregate u. Einzelsubmikronen mit lebhafter BROW Nscher Bewegung weiter auf- 
lósen. Die in W. 11. Stoffe zeigen im allgemeinen nur wenige Submikronen von geringer 
Lebensdauer. Substanzen mit hohem Lóslichkeits-Temp.-Koeffizienten (K2Cr20 7; 
H3B03) zeigen bei rascher Steigerung der Auflosungstemp. bedeutend mehr Sub
mikronen ais bei n. Temp. Bei schwerer 1. Stoffen nimmt die Zahl der Submikronen 
bei der Auflósung zu, die Lebensdauer schwankt zwisehen Sekunden u. mehreren 
Minuten. Bei Komplexsalzen (11. u. schwer 1.) ist die Zahl der Submikronen sehr groB. 
Die schwer 1. Komplexsalze zeigen teilweise nur kolloide Lóslichkeit; diese kolloide 
Loslichkeit ist zunachst sehr groB, nimmt aber mit steigender Schwerlosliehkeit immer 
mehr ab. Die unl. Substanzen lassen sich auch nicht mehr in Submikronen auf- 
spalten. Es zeigt sich also ein deutlicher Ubergang von molekular- (bzw. ionen-) dis- 
perser Loslichkeit liber die kolloiddisperse bis zur vollkommenen Unloslichkeit. Dabei 
wachst die kolloiddisperse Loslichkeit bei abnehmender molekular- (ionen-) disperser 
Loslichkeit, urn schlieBlich auch auf 0 abzufallen. Das Gleichgewicht zwisehen Sub
mikronen u. Moll. verschiebt sich um so mehr zugunsten der Submikronen, je unl. 
der Stoff in dem betreffenden Losungsm. ist.

Die Bldg. der Krystalle yollzieht sich in umgekelirter Riehtung. Zunachst treten
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mehr oder weniger zahlreiche Submikronen auf, dio sich zu kettenfórmigen Aggregaten 
aneinandcrfiigten; dieso treten in manchcn Fallen zu gróBeren Krystallaggregaten 
zusammen, die sich schlieBlich zu fertigen Krystallen umbilden. Bei Fallungsrkk. 
wachst dio KrystallgroBc mit fallender Konz. der Lsgg. Analog wachst die Krystajl- 
groBe bei gleicher Konz. bei verschiedenen Stoffen mit steigender Loslichkeit, so in 
der Rcihe BaSO.,—SrS04—CaSO.,.

Die beobachteten Submikronen sind nach Ansicht der Vff. von der GroBenordnung 
der SMEKAl.schen Gitterblocke u. sind so e in e  Stiitze fiir die SMEKALsche Ansicht.
— Aus Verss. an hochpolymeren Stoffen, wie Cellulose, lieBen sich lceine Schliisse 
ziehen: doch laBt bei Kautscliuk nach 40°/oig. Streckung schon eine Orientierung 
ultramikroskop. Teilchen in der Streckriclitung erkennen, die bei groBerer Streckung 
deutlicher wird. Es scheint also, ais ob diese Stoffc aus Bausteinen kolloider GróCen- 
ordriung durch die Wrkg. von Ńebenvalenzen oder sonstiger Aggregationskrafte auf- 
gebaut sind. Endlioh werden noch aus der Beobachtung der Peptisationsvorgange 
wss. CHCI3 mit Saponin einige Schliisse auf biolog. Probleme wie die Lsg. der Lipoide 
gezogen. (Ztsclir. physikal. Chem. Abt. A. 1 4 6 . 1—29. Jan. 1930.) L o r e n z .

R. Kamop und G. Sachs, Zur Kinetik der Rekrystallisation. Die Vff. unter- 
suehen den EinfluC von Reckgrad u. Temp. auf den Eintritt der Rekrystallisation; 
hierzu verwendcn sie 8 mm dicke Stabe aus Elektrolytkupfer, die einen kon. ab- 
gedreliten Teil von 15—20 cm Lange u. 5— 8 mm Durehmesser besitzen. Ais Heiz- 
bader fiir die Rekrystallisation dienen Anthrachinon (Kp. 370°), Anthracen (Kp. 341°) 
u. Phthalsaureanhydrid (Kp. 284°). Die gedehnten Stabe werden nun eine gewisse 
Zeit in die Heizbader gebracht, wodureh sie bis zu einer gewissen Stelle rekrystalli- 
sieren; die Querschnittsverminderung durch das Dehnen dieser Stelle kann festgestellt 
werden. So bestimmen die Vff. die fiir eine gegebene Quersclmittsverminderung zur 
Rekrystallisation notwendige Gliihdauer (bei den angegebenen Tempp.). Sie finden, 
daB die techn. Vorstellung einer Rekrystallisationstemp. nicht so aufgefafit werden 
darf, daB es eine Temp.-Grenzo gebe, unterhalb der eine Rekrystallisation nicht mehr 
stattfinde, die Rekrystallisatiónsgeschwindigkeit bei niedereren Tempp. ist nur auBer- 
ordentlieh gering; ahnliches gilt vom „krit. Reckgrad.“ — Weiter untersuchen die 
Vff. den zeitlichen Ablauf der Keimbildung u. des Krystallwaehstums bei der Re
krystallisation an gedehnten (10%)> schwach kon. Al-Stiiben. Die Verss. sind noch nicht 
abschlieBend; sie lassen jedoch schon erkennen, daB die lineare Waclistumsgeschwindig- 
keit bei der Rekrystallisation von der Zeit unabliiingig ist, u. daB wahrend der Re
krystallisation immer wieder neue Kerne entstehen; die Zeitabhangigkeit dieses Vor- 
ganges ist noch nicht geklart. — Weiter berechnen die Vff. noch die Kernzahl u. Waelis- 
tumsgeschwindigkeit in Abhiingigkeit vom Reckgrad u. der Gluhtemp.; beide nehmen 
stark mit dem Reckgrad zu, u. zwar besonders im Bereich kleiner Reckungen bzw. 
langsamer Wachstumsgeschwindigkeiten; fiir die Temp.-Abhiingigkeit ergeben sieli 
ahnliche Verłiiiltnisse. (Ztschr. Physik 60 . 464—80. 1930. Berlin-Dahlem. Kaiser- 
Wilhelm-Inst. f. Metallforschung.) F a b e r .

N. A. Ziegler, Eneugung sowie einige Eigenschaften non .grofien Eisenkrystallen. 
Darst. von Einkrystallen durch Rekrystallisation von in H2 entkoliltem ElektroJyt- 
eisen oder Armco-Eisen naeh krit. Verformung. Es gelingt nicht, aus Rundstaben Ein- 
krystalle herzustellen, wahrscheinlich wegen Unterschiede der Reckspannungen im 
Querschnitt; dagegen haben sich Blechstreifen ais geeignet erwiesen. Ais gunstigster 
Reckgrad wird 2,25—2,5% Dehnung angegeben, ais giinstigste krit. Gliihbehandlung 
72 Stdn. bei 850° in H2-Atmosphare. Die mechan. Eigg. von Einkrystallen sind stark 
verschieden von denen von Vielkrystallen; sie sind abhangig von der krystallograph. 
Orientierung. Die magnet. Permeabilitat von Einkrystallen ist um ein Vielfaches 
hóher, ais bei Vielkrystallen. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 
1 9 3 0 . Nr. 273. 15 Seiten. East Pittsburgh.) E d e n s .

Alexander Goetz und Maurice F. Hasler, Methode zur Herslellung langer 
Metalleinkryslalle und Unłersuchung iiber die FaJcłoren, die derm Orientierung wul 
Vollh>mmenheitsgrad beeinflussen. Einige der wichtigsten Methoden zur Herst. von 
Einkrystallen werden kurz besehrieben. Das entwickelte Verf. besteht aus zwei Teilen.
1. Das unter H2 gesehmolzene Metali (Bi) wird in einem spitz ausgezogenen Glasrohr 
von 5—15 mm Durehmesser u. 15—20 cm Lange hochgesogen. Hierauf wird in der 
Glasspitze die Krystallisation eingeleitet u. langsam mittels Elektromotors der elektr. 
Ofen hochgezogen, der das Krystallisationsrohr umgibt. 2. wird nach Schmelzen 
des Rohrinhalts u. unter abermaliger geeigneter Einleitung von Krystallisation das
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Glasrohr mitsamt der Schmelze (ahnlich wie bei TAYLOR, Physieal Ilev. 2 3  [1924]. 
655) unter Durchfiihrung durch einen elektr. Ofcn auf einer Ziehbank auf dic ge- 
wunsehte Dioke u. Lange ausgezogen. Genaue Besckreibung mit Abbildung im Ori- 
ginal. Kuhlung erfolgte im 2. Gang durch Anblason von PreBluft, um die Lage der 
Schmelzzone festzulegen. Der Winkel, in dem die Warmo abfloB, wurde variiert u. 
es ergab sich, daB er bis zu einem gewissen Grado die Orientierung des resultierenden 
ICrystalls beeinfluBt. Ein weiterer diesbczuglieher EinfluC ist der Zug walirend des 
Krystallisationsvorgangs, der durch die Glaswande u. die Ausdehnung der Schmelze 
ausgeiibt wird. Beide Einfliisse werden erortert u. die Vff. betonen, daB unter solchen 
Umstanden der Veryollkommnung der Kryś talie iiberhaupt eine Grenze gesetzt sein 
diirfte. (Proeeed. National Acad. Sciences, Washington 15 . 646—56. Aug. 1929.
Pasadena, Calif., Norman Bridge Lab. of Phys., Calif. Inst. of Technol.) K y r .

W. Ipatjew und N. Orlow, Pyrogenetisdie Zersetzung aromatischer Verbindungen 
■unter Wasserstoffdruck bei Gegenwart eines gemischłen Katalysalors. II. Mitt. (Journ. 
Russ. phys.-ehem. Ges. [russ.] 61 . 1295—1300. 1929. — C. 1 9 2 9 . I. 1938.) A n d r u s s .

Friedrich Kohlrausch, Lelirbuch der praktischen Physik. 16., verm. Aufl. Ncu bearb. 
von Walther Bothe, Eugen Brodhun, Erich Giebe [u. a.] Loipzig: Toubner 1930. (XXX, 
860 S.) 8°. M. 23.— ; Lw. M. 26.—.

Hans Rupe, Anlcitung zum Experimentieren in der Vorlesung iiber organischo Chemie.
2. Aufl. Braunschweig: F. Viewcg & Sohn 1930. (VIII, 177 S.) gr. 8°. M. 12.—; 
geb. M. 14.—.

Ax. A tom struktur. R adlochem le. Photochem ie.
H. Honl und C. Eckart, Orundziige und Ergebnisse der Wellenmecltanik. Der 

zusammenfassende Bericht zerfiillt in die folgenden Abschnitte: 1. DE BROGLiEsche 
Wellen u. ScHRODlNGERsche Theorie. 2. Beispiele fur Eigenwerte u. Eigenfunktionen 
(Termberechnung). 3. Stórungstheorie. 4. SCHRÓDiNGERs elektrodynam. Deutung 
der Wellen. Intensitat von Spektrallinien. 5. Statist. Deutung der Wellen. 6. Ver- 
haltnis von Wellen- u. Matrizenmechanik. (Physikal. Ztschr. 3 1 . 89—119. 145—65.
1./2.) L e s z y n s k i .

Louis de Broglie, Wellen und Korpuskeln in der modemen Physik. Obersicht 
iiber die Theorie u. die Verss., die zum Ergebnis fiihren, daB das Elektron gleichzeitig 
Korpuskel u. Welle ist. (Kev. gen. Sciences pures appl. 4 1 . 101—08. 28/2. 1930.) B e h r l .

V. Ambarzumian und D. Iwanenko, Die nidit wahrnehmbaren Elektrcmen und 
die P-Stralilen: Vff. versuehen eine /?-Strahlentheorie aufzustellen, die der von D ir a c  
vorgeschlagenen Lichtquantentheorie entspricht. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 0 . 
582—84. 3/3. 1930.) W r e s c h n e r .

H. Pose, Messungen von Atomtrummern aus Aluminium, Beryllium, Eisen und 
Kohlenstoff nach der Ruckwartsmelhode. (Vgl. C. 1 9 3 0 . I. 794.) Es wurden Unterss. 
angestellt iiber die Ausbeute an Atomtrummern aus Al, Be, Fe u. C, die durch die 
a-Strahlung des Po erzeugt wurden. Die Messungen wurden mit dem Duantenelektro- 
meter (vgl. H o f f m a n n  u . P o s e , C. 1 9 2 9 . II. 1375) nach der Riickwartsmethode aus- 
gefiihrt. Al, Be u. Fe lieferten eine geringe Zahl von H-Teilchen unter einem Winkel 
von 135° zwisohen Primiir- u. Sekundarstralil u. bei 43,3 mm Luft-Absorption, in der 
GróBenordnung von 5- 10_a H-Teilchen/a-Teilehen. C-Atome lieferten keine Aus
beute. Die von verschiedenen Forschern gefundenen Ausbeuten an Atomtrummern 
nach der Riickwartsmethode sind in einer Tabelle zusammengestellt. Die voneinander 
erheblich abweiehenden Ergebnisse werden diskutiert. (Ztschr. Physik 60 . 156—67. 
14/2. 1930. Halle, Univ.) W r e s c h n e r .

W. Lawrence Bragg, Die Bestimmung der Parameter von Krystallstrukturen 
mit Hilfe von Fourierreihen. (Vgl. B r a g g  u . W e s t ,  C. 19 2 9 - I. 2012.) Vf. betrachtet 
die Entw. des Verf., welehes bis auf A b b e  zuriickgeht, durch friihere Autoren, u. wendet 
es auf die Analyse von Diopsid, CaMg(Si03)2, an. Vf. zeigt, daB das Verf. besonders 
in Verb. mit dem iibliehen Parameterverf. die Arbeit der Strukturanalyse verkiirzt, 
speziell die Stellung der leichteren Atome einfacher zu bestimmen ermoglieht, u. direkt 
zu genauen Werten fur die Parameter fiihrt. Die friiher (vgl. oben) gewonnenen absol. 
Messungen erwiesen sich aueh fiir die Anwendung der FOURIER-Reihenmethode ais 
nutzlich. (Proeeed. Roy. Soc., London. Serie A. 1 2 3 . 537—59. 6/4.1929.) K y r o p o u l o s .

G. Sachs und J. Weerts, Die Gitlerkonstanten der Gold-Silberlegierungen. Die 
Vff. beschreibeń eine neue Vorr. zur Priizisionsbest. von Gitterkonstanten nach der
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D E B Y E - S c H E R R E R - M e th o d c .  Ein sclimaler, lichtdickt verpackter Filmstreifcn wird in. 
geeigneter Weiso auf eine zur Richtung der Róntgenstrahlen genau senkrecht stehende 
piano Platto aufgedriickt u. festgehaltcn; d ie s o  Platte ist ein fur allemal mit der Blenden- 
fassung Yerschraubt u. justiert. Die Vff. erreichen durch diese Anordnung eine hohe 
Intensitat der gelieferten Interferenzstreifen u. die Móglichkeit, Zentrierimgs- u. Ab- 
sorptionsfeliler weitgehend eliminieren zu kónnen. Zu diesem Zweck cxtrapolioren 
sie auf den Glanzwinkel <p =  90°, da fiir diesen alie Fehler gleich 0 werden. Auf diese 
Weise bestimmen die Vff. die Gitterkonstanten der Au-Ag-Legierungen m it einer Ge- 
nauigkoit von ±  0,0002 A. Sie finden, daB die Gitterkonstanten dieser Misckreihe 
zwischen denen yon Au u. von Ag nicht linear verlaufen, sie weiehen vielmehr nach 
kleineren Werten hin ab, so daB die Kurve (Atom-°/o Ag—Gitterkonstante) bei etwa 
30% Ag ein Minimum aufweist. Diese Kurve liiBt sich befriedigend durch folgende 
Parabelgleicliung wiedergebcn: a — k-aAg +  (1 •— i)«Au —0,0240 k (1 —k), wobei a 
die Gitterkonstante, k die Konz. in Atombruchteilen des Ag ist. (Ztsclir. Pliysik 60. 
481—90. 1930. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Metallforschung.) F a b e r .

W. H. Zachariasen, Die Krystallsłrukłur des Nałriumperchlorates NaClO.y Die 
selir hygroskop. Krystalle werden in Paraffin cingebettet durch Sehwenkaufnahmen 
bestimmt. Die Dimensionen der rhomb. Elementarzelle mit 4 Moll. NaC104 sind: 
a =  6,48 A, b =  7,06 A, c = 7 ,0 8 A . Felilergrenze ± 0,02 A. Die Raumgruppe ist 
Fji17. NaC104 ist isomorph mit Anhydrit CaS04. Unter Voraussetzung einer tetraedr. 
C10a-Gruppe ergeben sich folgende Atomlagen:

4 Na in 1/4 0 % =  235°
4 Cl in vx */4 0 v1 =  55°
8 O, in « 2 v2 0 «2 =  HO0 2̂ =  30°
8 0 , in u3 a/4 v3 w3 =  0° v3 =  60°.

(Ztschr. Kristallogr. Kristallgcometr., Kristallphysik, Kristallcliem. 73. 141—46. 
Febr. 1930. Oslo, Manchester, Univ.) T r o m e l .

W. F. de Jong, tlber die Krystallstruktur von NalriumuranyTacetat. Es wird 
die Struktur des NaU02(C2H30„)3 annaherungsweise bestimmt. Die Symmetriegruppe 
ist sehr wahrscheinlieh T \  die Anordnung der Atome ist diejenige des NaClOa-Typu.s, 
u. zwar entspricht jedc UO„-Gruppe einem Cl-Atom, jedes (CoPI^O^-Radikal einem
O-Atom. Die Lange der Basiskante betragt a =  10,960 ±  0,005 A. Fur die Berechnung 
der Parameter wird angenommen, daB das Na-Atom eine ganz entsprechende Stelle 
wie im NaC10,-Gitter eiimimmt, also uxj ~  0,1. Dann ergibt sich, daB fiir die Koordi- 
naten der 12 Schwerpunkte der Acetatgruppen a:, y, z die Werte 0,3, 0,6 u. 0,4 u. fur 
den Parameter der U-Atome ujj =  0,44 zur besten t)bereinstimmung zwischen be- 
rechneten u. beobachteten lntonsitaten fiihren. (Physica 10. 101—08. 1930. Delft, 
Techn. Hochsch.) K. W o l f .

F. BSłlOUnek, Ein Beitrag zu den Versuchen uber die Beeinjlussung des radio- 
aktiren Zerfalles. Die Verss. von M a ra c in e an u  (vgl. C. 19 2 8 . II. 125) mit der Sonnen- 
bestrahlung von V03 u. U3Og, sowie von Pb, Cu u. Zn wurden wiederholt; aber weder 
ein EinfluB der Insolation auf die Aktivitat der Uranosyde, noch eine Aktivierung 
exponierter Metalle konnte gefunden werden. Drei Po-Praparate wurden exponiert: 
das erste in der Tiefe von 1350 m (813 m unter dem Meeresspiegel) im Annaschacht 
der Bleigrube von Pribrain, das zweitc 200 m u. das dritte 1332 m iiber dem Meeres- 
spicgel. Keine Anderung der Zerfallskonstante konnte festgestellt werden, obwolil 
dies im Simie der Theorie von B o g o ja w le n sk y  (vgl. C. 19 2 9 . II. 829) in Hinsicht 
auf die verscliicdenen geolog. Formationen der drei Orte zu erwarten ware. Ein neuer 
Vers. mit dem /?-stralilenden UX1 ■nrurde unternommen, wobei nach theoret. Erwagungen 
ein groBerer EinfluB der kosm. Strahlung ais bei a-strahlendem Po zu erwarten 
ware. Zu diesem Vers. wurdo eine neue auf den Druckunterseliieden in don lonisations- 
kammem beruliende Nullpunktsmethode ausgearbeitet, die Messungen von ±0,2%  
Genauigkeit ermóglichte. Nach dieser Methode hatte mit Sicherheit noch eine Ande
rung der Zerfallskonstanten des UXj urn 0,7% festgestellt werden kónnen. Auch 
dieser Vers. verlief ganz negativ. (Physikal. Ztschr. 31 . 215—24. 1/3. 1930. Prag, 
Staatl. Radiolog. Inst.) _ _ WRESCHNER.

Augustin Boutaric und Madeleine Roy, Ubcr die Radioaktivitat verscliiedener 
Metalle oite alten Dachem. J I a r a c in e a n u  (vgl. C. 1 9 2 8 . II. 125) fand Radioaktiyitat 
in alten Pt-Folien, besonders in solehen Ton einem Teil der Bedachung des Pariser 
Observatoriurus. Im AnseliluB an diese Yerss. haben Vff. Pb-, Zn- u. Cu-Folien von 
Yerschiedenen alten Dachern in einem sehr empfindlichen Szilardelektrometer unter-
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sucht u. fanden stets einen Entladungseffekt, wenn die Metalle so in das Elektroskop 
gcbracht wurden, daB die urspriingliehe Dachoberf lachę der Ionisationskammer zu- 
gekehrt war. Wurde das Metali umgedreht, so war kein Entladungseffekt vorłianden. 
Dreierlei Hypothesen konnten zur Erklarung dieser Erscheinungen herangezogen 
werden: 1. Zers. der Metalle unter Einw. der Sonnen- oder Raumstrahlung; 2. Ggw. 
radioakt. Verunreinigungen in den Metalleń; 3. Fisierung radioakt. Prodd. aus der 
Atmosphiire. Gegen 1. spriclit die Tatsache, daB Zn u. Cu, die lange der freien Luft 
ausgesetzt waren, ebensogut wie Pb radioakt. werden; auch konnte keine Veranderung 
der Aktiyitat nach mehrsttindiger Sonnenbestrahlung festgestellt werden. Gegen 2. 
spricht das Fehlen jeder Aktiyitat in den Teilen der Metalle, die nicht der Luft aus
gesetzt waren. Am wahrschcinlichsten bleibt daher die Annahme, daB die Metalle 
dureh Adsorption radioakt. Emanationen aus der Luft u. dem Regenwasser aufnehmen 
kónnen. Zwar sind die dem Pb-Dach benachbarten Steine beim Pariser Obserwatorium 
nicht radioakt., doch konnten dort die Emanationen entweder tief in das Innere des 
Steines eingedrungen sein, oder sio sind dureh Verwitterungserscheinungen yerloren 
gegangen. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 483—85. 14/2. 1930.) W r e s c h n e r .

J. Kudar, Der wellenjtiechanische Charakter des fi-Zerfalls. II. (I. ygl. C. 1929.
II. 2636.) Fur die Erklarung der radioakt. /?-Strahlung wird die folgende Beschreibung 
yorgeschlagen: Die von radioakt. Kernen herausgeschleuderten /3-Teilchen haben 
hohere Azimutaląuantenzahlen. Die Bindung des /?-Elektrons m it positiyer Energie 
kommt so zustande, daB die abstoBende Wrkg. der Zcntrifugalkraft dureh eine nicht 
naher charakterisierte Anziehung im Kerninnern aufgehoben wird. Dabei ergibt sich 
eine Begrundung fiir die Kontinuierlichkeit der primaren /9-Spektra. Da der Zerfall 
selbst in dieser Theorie ein strahlungsloser ProzeB ist, so scheint damit die oft betonte 
Schwierigkeit erledigt zu sein, daB keine y-Strahlung yorhanden ist, die dem kontinu- 
ierlichen primaren /^-Spektrum entsprechen wiirde. (Ztschr. Physik 60. 168—75. 
14/2. 1930. Berlin.) W r e s c h n e r .

J. Kudar, Der wellenniechanische Charakter des fS-ZerJalls. III. (II. vgl. yorst. 
Ref.) Die allgemeine Formel fiir die Zerfallskonstante wird in Abhangigkeit von der 
azimutalen (Juantenzahl abgeleitet. Man erhiilt die richtigen GroBenordnungen der 
/9-Zerfallskonstanten, wenn die azimutale Quantenzahl n =  4 ist. Fiir RaE, RaD, 
UX1 (bei denen der Bereich des primaren /S-Spektrums zurzeit bekannt ist) wird ein 
naherer Vergleich mit der Erfahrung durchgefiihrt; das Resultat unterstiitzt die Auf- 
fassung, die in yorst. referierterArbeit entwickelt wurde. (Ztschr. Physik 60. 176—80. 
14/2. 1930. Berlin.) WRESCHNER.

N. Feather, Die Natur des y-Slrahlen-Umivandlung. Dureh die Yerss. von 
JACOBSEN (ygl. C. 1928. I .  1837) ist die alte Auffassung der y-Strahlung ais Begleit- 
erscheinung des a- oder /3-Zerfalls zweifelhaft geworden. Vf. diskutiert die JACOBSEN- 
sche Auffassung; sie fiihrt ihn zu der schwer verstandlichen Folgerung, daB zwischen 
dem /j-Zerfall yon Ra C u. dem a-Zerfall von Ra  C' notwendig y-Strahlung auftreten 
miiBte. Es wird gezeigt, daB die a-Emission immer esponentiell abklingen muB, wenn 
die Partikćl gleiche Geschwindigkeiten haben. Vf. versucht, einen Zusammenhang 
herzustellen zwischen der anomalen a-Strahlung yon Th C u . Ra  C mit dem Auftreten 
bestimmter Linien im y-Strahlenspektrum. (Physical Rey. [2] 34. 1558—65. 15/12.
1929. Baltimore, John Hopkins Uniy.) E is e n s c h it z .

James E. Wildish, Der Ursprung des Protaktiniums. Wenn die Aktiniumreihe 
aus der Uranreihe entspringt, dann sollte sich in den Mineralien ein konstantes Ver- 
haltnis U ran: Protaktinium eingestellt haben. Die bisherigen Angaben liieriiber 
widersprechen sich. Vf. untersucht daher den U- u. Pa-Geh. von folgenden Mineralien: 
Camotit aus Colorado, zwei Pechblenden aus Bohmen, Seddit aus dem belg. Kongo, 
Thorianit aus Ceylon. Die Best. des U-Geh. erfolgte z. T. dureh Messung der Radio- 
aktivitat, z. T. dureh gravimetr. Analyse, die Fred Kavanagh ausfuhrte. Zur Best. 
des Pa wurde Ta beigemengt, um die sehr geringen Mengen Pa gemeinsam mit dem 
Ta wieder abzuscheiden. Sehr ausfiihrlich werden die bei den verschiedenen Mineralien 
angewandten Methoden zur quantitativen Abscheidung des Ta +  Pa besprochen. 
Besondere Schwierigkeit machte die Trennung yon Si02 u. besonders Ba; letzteres 
muBte sehr sorgfaltig entfernt werden, da es das Ra enthielt u. die Mengenbest. des 
Pa auf radioakt. Wege erfolgte. Besonders wirksam erwies sich die Methode, z. B. 
nach dem Schmelzen mit Bisulfat, dureh Kochen mit viel W. Ta20 5, BaS04 u. etwas 
Si02 abzuscheiden u. den Nd. sofort mit verd. HF auszuziehen, wobei sich dieTantal- 
saure loste; das F iltrat lief sofort in verd. NH3-Lsg., wo Ta20 5 ausfiel, wahrend die
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geringe Menge BaF2 in Lsg. blieb. Dureh mehrfaches Wiederholen wurde das Ta^O  ̂
sehlieBlich Ra-frei. Es sind dann bei den einzelnen Mineralien die angewandten Metboden 
eingehend besprochen, woriiber naheres im Original naehzulesen ist. — Die Best.des 
Pa-Geli. erfolgte im a-Elektroskop unter Verwendung diinner Filme; zu ihrer Horst, 
wurde das fein verriebene Materiał mit einigen Tropfen Aceton versetzt u. mit einem 
Stiickehen Baumwolle auf diinne Al-Scheiben von 8 cm Durcbmesser aufgetiagen 
(vgl. dazu B o l t w o o d , Amer. J . Sc. [4] 25 [1908]. 176). Das AłomverMltnis von 
Pa/100 U betrug in den genannten Mineralien 5,16; 2,79; 1,47; 3,67; 2,50, war also 
durchaus nicht konstant. Vf. sieht hierin eine Stiitzc fur die in neuerer Zeit mehrfach 
geauBerte Auffassung, dafi die Aktiniumreihe nicht vom U I I  entsteht, sondern aus 
irgendeiner anderen Quelle. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 163—77. Jan. 1930. Columbia 
[Missouri], Univ. of Missouri.) KLEMM.

Aristid V. Grosse, Das Actiniumproblem und das Atomgewicht des Protactiniums. 
Vf. hat das Pa in reinem Zustand isoliert, die experimentelle Best. des Atomgewicłits 
wird yorbereitet. Im Gegensatz zu E l s e n  (vgl. C. 1930. I. 2355) glaubt Vf., daB beim 
Bekanntwerden des richtigen Atomgewichtes von Pa auch das Ac-Problem gelost 
sein wird. E s  besteht yielfach die Meinung, daB die Schwierigkeit bei der Isolierung 
des Pa in der Abtrennung des begleitenden Ta liegt, Vf. aber betont, daB die analyt. 
Rkk. des Elements 91 so stark von denen des Ta abweichen, daB es im Gegenteil schwierig 
ware (vielleiehfc sogar unmóglieh), Pa aus dem komplizierten Gemisch der Ra-Riickstande 
zusaminen mit dem darin vorkommenden Ta zu isolieren. Die meisten Schwierigkeiten 
bei der Reindarst. des Pa bereitet die Abtrennung der letzten Reste Zr. Schon 0,2°/o Zr 
im Pa-Pentachloridpraparat wiirden das Atomgewicht des Pa von ca. 231 auf 230 
erniedrigen u. somit jede Entscheidung zugunsten der einen oder anderen Ursprungs- 
theorie der Ac-Reihe illusor. machen. Deshalb sind groBere Mengen Pa ais Ausgangs- 
material fiir seine Atomgewichtsbest. notwendig. ais bei analyt. scharf definierten 
Elementen. Zur einwandfreien Atomgewichtsbest. werden wohl einige Decigramme 
von Pa erforderlich sein. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 186. 38—40. 23/1. Shanghai, 
Chem. Forschungsinst.) W r e s c h n e r .

W. F. G. Swann, Die Anderung der Restionisation mit dem Druck in verschiedenen 
Hohen, und ihre Beziehung zur lcosmisclien Stralilung. Vf. bestimmt die Restionisation 
an drei verschiedenen Hohen. Die Ergebnisse werden nur benutzt, um die dureh Hohen - 
strahlung bewirkte Ionisation zu erfassen. Die Werte fur alle drei MeBstationen kónnen 
dureh Annahme nur zweier Freąuenzen der Hóhenstrahlung in Einklang gebracht 
werden, so daB sich ilbcr die iibrigen Freąuenzen nichts aussagen laBt. (Journ. Franklin 
Inst. 209. 151—200. Febr. 1930. Bartol Research Foundation.) L o r e n z .

N. S. Alexander, Das J-Phanomen bei RóntgenstraMen. (Vgl. Ga r t n e r , C. 1927.
I I . 1668.) Auf Grund zahlreicher Verss. kommt Vf. zu dem SehluB, daB das von 
B a r k l a  (Philos. Trans. Roy. Soc. London 217 [1917]. 315) aufgefundene, sogenannte 
J-Phanomen nicht besteht. (Procced. physical Soc., (London 42. 82—96. 15/2.
1930.) L o r e n z .

R. W. G. Wyckoff, Das Streuvertnogen von metallisęhem Silicium fiir Molybddn- 
vnd Kupferstrahlung. Die relative Intensitat der wichtigsten Refleie von gepulvertem 
metali. Silicium bei Mo- u. Cu K a-Strahlung werden spektrometr, bestimmt. Die 
Intensitaten von (220) Si u. NaCl werden fur die Strahlungen verglichen. Aus den 
Messungen werden die absol. F-Werte fiir Si bei Mo-Strahlung abgeleitet. Die F-Werte 
fiir Cu K beruhen auf der Annahme, daB F  (220, NaCl) fiir Cu- u. Mo K a gleich ist. 
(Ztschr. Kristallogr. Kristallgeometr., KristallphysiK, Kristallehem. 73- 181—86. 
Febr. 1930. New York, R o c k e f e l l e r  Inst. for Medical Research.) T r o m e l .

H. E. Stauss, Die bei Gittermessungen an RóntgenstraMen dureh Divergenz ver- 
ursachten Fehler. Der EinfluB der Divergenz der Stralilung auf die Wellenlangen- 
messung von Róntgenstrahlen mittels Gitter wird berechnet. Insbesondere wird die 
Verschiebung der gebeugten u. der reflektierten Linie u. des Mittels der einfallenden 
Strahlung gegenuber der Mitte des Gitters in  Rechnung gestellt. Anwendung auf einen 
d e r BEARDENschen Verss. ergibt, daB dieser Fehler kleiner i s t  ais d ie  iibrigen. (Physical 
Rev. [2] 34 . 1601— 04. 15/12. 1929. R y e r s o n  Phys. Lab., Univ. of Chicago.) E i t z .

E. Sevin, tlber die Emission von Spaktrallinien in einem elektrischen Felde. Be- 
trachtungen Iiber die Emission von Spektrallinien in einem elektr. Felde fiihren Vf. 
zu Gleichungen, die im Einklang mit den Ansichten von St a r k  sind. (Cornpt. rend. 
Acad. Sciences 190. 296—98. 3/2. 1930.) L o r e n z .
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Victor Henri, Die Existenz von 2 Pradissoziationsgrenzcn in der Stickstoff-Peroxyd- 
molekel und die Dissoziationswarme des Sauerstoffs. (Mitbearbeitet von L. Harris.) 
(Vgl. C. 1 9 3 0 . I. 2213.) Das Absorptionsspektrum von N 02 besteht aus zwei Tcilen.
I  reiclit- von Rot bis ungefahr zu 2900 A, I I  von 2596—2200 A. Diese beiden Teile 
entsprechen zwei verschiedenen Anregungszustanden der Moll. — I  besteht aus einer 
groBen Anzahl Banden u. feiner Linien. Zwisełien dem Sichtbaren u. 3700 A sind 
die Banden sehr fein mit bestimmten Rotationslinien; es existieren 2—3 Grund- 
vibrationsr/.ustande. Zwisehen 3800 u. 3700 A. werden die Banden breit u. diffus; 
die Eeinstruktur verschwindet. Dies entspricht der ersten Pradissoziationsgrenze. —
II  besteht zwisehen 2596 u. 2459 A aus einer Reihe von Banden mit einer Feinstruktur, 
die einem sehr deutliehen doppelten Rotationsspektrum entspricht; bei 2459 A wird 
die Bandę plótzlich breit u. diffus; bis 2200 A liegen 9 solehe Banden vor. Dies ist 
die zweite Pradissoziationsgrenze. — Die beiden Grenzen entsprechen der Dissoziation 
des NO;, in NO u. einem norraalen bzw. einem aktivierten O-Atom.

N O «----^ NO +  O — 77 000 cal. (3700 A),
N 0 2 — -y NO +  O — 116 000 cal. (2495 A).

Aus diesen Resultaten kann die Dissoziationswarme der 0 2-Moll. zu 0 2 — y  O +  O —
128 000 cal. (5,5 V) u. die Aktivierungsenergie des O-Atoms =  O ----y  O* — 39 000 cal.
(1,7 V) berechnet werden. Der aktivierte 0 2, der aus der zweiten Pradissoziations
grenze erhalten wird, ist wahrscheinlich im metastabilen 1D-Zustand. (Naturę 1 2 5 . 
202. 8/2. 1930. Ziiricli, Inst. f. phys. Chem.) L o r e n z .

Raymond T. Birge, Dissoziationswarme des Sauerstoffs und Stickstoffs. 02: Be- 
merkung zu einer Mitt. von K a s s e l  (O. 1 9 3 0 . I. 2223). Dieser schlieBt aus den Beob- 
achtungen iiber die 0 3-Zers. auf die Dissoziationsenergie 0 2 == O +  O— 5,0 bis 5,5 Volt. 
Die Naehprufung der Kurven von B i r g e  u . S p o n e r  fiihrt Vf. zu der tlberzeugung, 
daB der damals extrapolierte Wert D =  7,0 Volt wirklich zu koch ist; dieser Grenze 
strebt wohl der angeregte , ,5 “-Zustand, nicht aber der Grundzustand des 0 2 zu. 
Daraus folgt — in U b e re in ś tim m u n g  mit theoret. Bemerkungen von H e r z b e r g  —, 
daB der 73-Zustand nicht in zwei n. Atome, sondern in O +  O* zerfallen muB. Die 
neue Extrapolation des Grundzustands fiihrt zu D =  5,6—6,5 Volt; also ist die An- 
regungsenergie O*— O =  1,4—-0,5 Volt, — wahrend B ó w e n  u . K a h l a u  fur den 
tiefsten metastabilen O-Term (1I)) den Wert von ca. 2 Volt berechnen. Die Lage 
beim 0 2 ist also ais noch unklar zu bezeichnen. — N„. T u r n e r  u . S a m s o n  (C. 1 9 3 0 .
I. 2216) erliielten die 0 — 1-Bande der negativen Na-Gruppe (N2+) bei 19,0 Volt. 
Mit einer Dissoziationsenergie von 3,7 T  0,1 Volt, die Vf. neuerdings fiir den an- 
geregten N2+-Term extrapoliert hat, berechnet man daraus D (N2) =  8,24 Volt. Es 
iśt aber móglich, daB die Anregung bei 19,0 Volt vom ersten schwingenden Zustand 
ausgeht; dann waren die Z)-Werte um 0,29 Volt zu erlióhen. Dem Wert D (Na) =  
ca. 8,5 Volt ist aber der aus dem empir. Ionisationspotential 16,9 Volt folgende Wert 
D (N„) =  9,24 Volt entgegenzustellen; es kann also z. Z. keine genauere Angabe 
iiber D (N2) gemacht werden, aufier daB D (N2) in der Niihe von 9 Volt liegen muB. 
(Physieal Rev. [2] 34 . 1062—63. Okt. 1929. Univ. of California.) E. R a b in o w it s c h .

Josef Zahradnićek, Eine Bemerkung zu der Bohrschen Theorie der Wasserstoff- 
serien. (Ztschr. Physik 59 . 723—24. 1/1. Briinn, Masaryk-Univ.) E. R a b i n o w i t s c h .

Ernst Bengtsson und Ragnar Rydberg, Die Bandensyektra von Aluminium- 
hydrid-. In  Erganzung zu den friiher untersuchten 3 Bandensystemen des AJH (s. zuletzt 
B e n g t s s o n  u. H u l t h e n ,  C. 1 9 3 0 . I. 2215), die die Elektronenterme 1£  (Grundterm). 
XII  u. XS '  verbinden, finden Vff. ein viertes System, l2 "  — y  lZ ; es besteht aus einer 
einzigen, bei 2033 A gelegenen Bandę, die nur einen P- u. einen ii-Zweig enthiilt; der 
P -Zweig bricht bei der Linie P  (11), der R -Zweig bei der Linie Jt (9) plótzlich ab. Bei 
P  (6) zeigt sich eine starkę Storung. Des weiteren werden 2 Banden des — >-1£ -  
Systems, 2229 A u. 2254 A, genauer ais friiher untersucht; es werden insbesondere 
Storungen u. anomale Intensitaten beschrieben. Im System 1 77— > - (sichtbar) 
beschreiben Vff. 2 neue Banden (4546 A u. 4671 A); das Kombinationssystem lS '  — y 1II  
(Bandę 4752 A) wird ebenfalls neu ausgemessen. Die Bandenkonstanten werden in 
nachfolgender Tabelle berechnet.

Im zweiten Teil der Arbeit wird der H2-DruckeinfluB auf die Intensitatsverteilung 
im A1H-Spektrum beschrieben. Bei der stufenweisen Drucksteigerung von 8 mm bis 
auf 9 a t H2 treten immer weitere Linien m it hóheren Rotationszahlen auf, wobei die 
letzte auftretende Linie mit wachsendem Druck immer diffuser wird. Die Intensitat 
der Systeme 12 '  — y  11’ u. 12 ’" — y  nimmt mit zunehmendem Druck ab. In der
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Term

' Z .....................
1n .....................
1 U ' .....................................................

1.2 "

1680,6 | 27,75 
(1082,8) 
(1326)

B

6,33
6,08
6,40
6,54

JM  O10

4,38
4,56
4,33
4,24

r ( k

1.65 
1,69
1.65 
1,63

: Anharmonizitatskoeffizient,(c0q =  Frcąucnz fiir uncndlich kleine Sehwingungen, x
B  =  Rotationstermkonstante, J  =  Tragheitsmoment, r  =  Kemabstand.) 

Bandę 4241 A treten bei hobem Druek Umkehrungen auf. Zum Sehlufi diskutieren Vff. 
die Zuordnung der bekannten AIH-Terme zu denen der getrennten Atome Al u. H , 
u. des „vereinigten Atoms“ Si. Die Estrapolation der Konvergenzgrenze aus den 
3 ersten Schwingungstermen des AIH-Grundzustandes (lS ł) ergibt D =  246 10 cm-1. 
Wenn man mit B e n g t s s o n  u. H u l t h e n  (C. 1930.1. 2215) auch den ersten angeregten 
Zustand ł i l  der gleichen Grenze (1 2P) zuordnet, dagegen der Grenze 2 2P  u. 1£ "  
der Grenze 2 2S, so erlialt man fiir 1J7: D =  1250 cm-1, fiir ^S ': D =  12 960 cm-1, u. 
fiir 1Z " -  D — 670 cm-1. Die Zustande 1 i7  u. 1S "  sind also sehr unstabil. In diesen 
beiden Zustanden sind Rotationsterme bekannt, dio bedeutend iiber der Dissoziations- 
grenze liegen. Auf diesen Umstand fiihren die Vff. das Diffuswerden, das plótzliehe 
Abbreehen u. die anderen beobachteten Anomalien in den Banden zuriiek. Bei nicht 
zu groCen Rotationszahlen ist die Intensitatsverteilung „normal“, d. h. sie entsprieht 
der Formel J  =  i-e ~c<Jk I Ais wiehtigstes Ergebnis der Arbeit bezeichnen Vff. 
den Nachweis einer starken Abhangigkeit der ,,labilen“ Mol.-Zustande vom H2-Druck 
in der Lichtquelle. (Ztschr. Physik 59. 540—57. 1930. Stockholm, Hoehsch. Physikal. 
Inst.) E. R a b i n o w i t s c h .

William F. Meggers und Bourdon F. Scribner, Iłegelmapigkeiien im Bogen- 
speklrum des Hafniums (Hf I). In  gleicher Weise wie friiher fiir das Hf II-Spektrum 
(C. 1928. II. 1744) versuclien Vff., das Hf I-Spektrum zu entwirren. Es gelingt, 
218 (fast alle intensiven) Linien einzuordnen. Die Termwerte, die mit denen von Ti I 
u. Z r l  verglichen werden, ergeben sich zu:

3F„ 3F  3P, łZ)n 3P '0 3P '1 3P'o
0,00 2356,60 4567,58 5638,55 5521°,64 6572,50 8983“,70

Da 11)2 bei Z r l  etwas niedriger ais 3F 2 liegt, ware das gleiche bei Hf I  zu erwarten; 
die Vermutung konnte jedoch nicht bestatigt werden. Botrachtungen an Hand der 
LANDEschen Intervallregel geben eine Stiitze fiir die vorgenommene Einordnung 
der Linien. (Bureau Standards Journ. Res. 4. 169—75. Jan. 1930. Washington.) L o r.

A. S. Rao und A. L. Narayan, U ber das zweite Funkenspektrum des Bleies. (Vgl. 
C. 1930. I. 1433.) Tabellar. Wiedergabe der durch Kombination von Singulettermen u. 
durch Intcrkombination von Singulett- u. Triplettermen entstehenden Linien. (Ztsch. 
Physik 59. 687—89. 1/1. Kodaikanal Obs., Indien.) E. R a b i n o w i t s c h .

R. J. Lang, Funkenspektren des Germaniums. Teilweise referiert nach einem 
Vortrag (C. 1930. I. 1592). In Erganzung der dort mitgeteilten Ergebnisse enthiilt 
die Arbeit auch eine Reihe von identifizierten Termkombinationen im (alkaliahn- 
lichen) Ge+++-Spektrum. Die absol. Termwerte konnen bis jetzt weder fiir Ge+, noch 
Ge++ oder Ge+++ genau bestimmt werden. Fiir Ge++ wird der Grundterm 4 s~- 1iS0 
auf 276000 cm- 1  (Ionisierungsspannung Ge++ — >- Ge+++ =  34,07 V.) geschatzt. 
Eine zusammenfassende Tabelle enthalt ca. 150 eingeordenete Ge+-, Ge++- u. Ge+++- 
Linien (440—7147 A). Die Anderung der Kopplungsyerhaltnisse in der Reihe C++- 
Si++-Ge++-Sn++-Pb++ (w achsendo A bw eichung  von d e r RusSELL-SATJNDERschen 
Kopplung, Versagen der LANDĆschen Interval)regel) m d  diskutiert. (Physical Rev. 
[2]. 34. 697—711. 1/9. Edmonton, Univ. of Alberta.) E. R a b i n o w i t s c h .

R. A. Sawyer und R. J. Lang, Das Spektrum Gallium I I  und die (4s4p2)-Kon- 
figurałion in Gallium und Indium I. Schon referiert nach einem Yortrag (C. 1930. 
I. 1592.) Es werden 90 Ga+-Linien eingeordnet; die Serienordnung fiihrt zur Best. 
der Terme. Der Grundterm 4 s2■ 1S  betragt 165 458 cm~ł, die Ionisierungsspannung 
Ga+ — y  Ga++ daher 20,43 Volt. In der gleichen Anordnung ist den Vff. auch die 
Anregung des In-Spektrums gelungen. Es werden Linien des neutralen Ga- u. des 
In-Atoms eingeordnet, die den Elektronensprungen 4 s 4 p- — y  4 .s‘- 4 p entsprechen. 
(Physical Rev. [2] 34. 712—19. 1/9. Univ. of Michigan u. Univ. of Alberta.) E. Rab.

M. Neunhoefier, Ultrarote Emissionsbanden bei holier Dispersion. Nachlrag. Im 
Erganzung der friiheren Unters. (vgl. C. 1929. II. 1895) wird die Intensitatskurve der
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W.-Bande bei 1,8 ;x in. Emission bestimmt. Diese Bandę ist ungefahr so breit wie die 
2,7 //.-Bandę, aueh der gesamte Intensitiitsverlauf ist ahnlieh, nur erseheinen boi 1,8 n 
die drei Bandenzweige noch ausgepragter. Dio beiden Bandon gehoren also eng 
zusammen. Dies laBt sich aus dom von H e t t n e r  (Ztschr. teclin. Physik 1 [1920]. 
345) aufgestełltcn Kantenschema nicht ohne weiteres orwarten. (Ann. Physik [5] 4. 
352—56. 8/2. 1930. Munehen.) L o r e n z .

J. Fenton Dauglierty, Die idtraroten Absorptionsspektren von Benzol und seinen 
Halogenderivaten. Untersucht werden fl. Benzol, Clilor-, Brom- u. Jodbenzol im Prismen- 
spektrographen zwischen 1 u. 7,5 /.i. Von Benzol werden 28 Absorptionsmaxima beob- 
aohtet, von den Halogeniden nahezu ebensoviel. Die kurzwelligen Banden des Benzols 
stimmen mit den vorłiegenden Beobachtungen uberein. Im Bereich von 3,3 u. von 
5—7,5 fi werden mehrere neue Absorptionsstellcn festgestellt. Das Spektrum der 
Deriw. seheint im wesentlichen das gleiche zu sein. In einzelnen Fiillen werden Ver- 
schiebungen der Maxima beobachtet, ohne daB darin eine GesetzmiiBigkeit erkennbar 
wiire. Die starkeren Banden werden ais Kombinationsschwingungen identifiziert. 
(Physical Rev. [2] 34 . 1549—57. 15/12. 1929. Chapel Hill, Univ. of North Caro- 
lina.) E is e n s c h i t z .

J. Eisenbrand und H. v. Halban, Uber die Lichtabsorption der Nitrophenole.
I. Schicach alkalische uiasserige Losungen. Vff. untersuchen mittels der photoelektr. 
Zweizellenanordnung die Absorptionsspektren der Anionen (sehwach alkal. Lsgg.) 
von Mono- u. Dinitrophenolen u. der Pikrinsaure. Es werden hauptsachlich die Ande- 
rungen im Absorptionsspektrum der einzelnen Verbb. zwischen 300 u. 500 m,u betrachtet, 
in welchem Gebiet sich dio opt. Wrkgg. der Nitrogruppe auBern. Die Vertikalver- 
schiebungen der Absorptionsbanden dieser Verbb. lassen sich zweekmaBig in drei GróBen- 
klassen einteilen: A log s s 3 ; z l  log e ~  1; A log e 0,2. Die Verschiebungen der letzten
GroBenordnung, „tertiare“ Versehiebungen, die nach der H artley-Baly Methode
nicht mehr festzustellen sind, bleiben ohne Beriicksichtigung. Betrachtet man nun eine

Reihe der nebenstehenden Art: (S =  Spek- 
tralanderung; O =  ohne Spektralanderung) 
so zeigt es sich, daB primare Anderungen 
(A log e 5  3) iiberhaupt nicht vorkommen. 
Die groBe Bando samtlicher Nitrophenole 
(log e =  3—4) wird also schon durch eine 
einzige Nitrogruppe hervorherufen. Wei- 
tere Nitrogruppen yerschieben gegebenen- 
falls die Banden um 60—70 m/t u. um 
hochstens log e =  1 . Von Interesse sind 
die sekundiiren Verschiebungen. Eine 
zweite in das Mol. eintretende Nitrogruppe 
verursacht u. U. nicht einmal mehr sekun- 

dare, sondern nur noch tertiare Verscliiebungen, wahrend einer dritten eine ebenso 
grofie Wrkg. zukommt, wie sie einer zweiten maximal zukommen kann. Eine Zusammen- 
stellung der vorliegenden Ergebnisse zeigt, daB die Absorption von o-Nitrophenolat 
u. o,o-Dinitrophenolat, o,p-Dinitrophenolat u. o,o,p-Trinitrophenolat gleich ist, wahrend 
sie bei o- u. p-Nitrophenolat, p-Nitrophenolat u. o,p-Dinitrophenolat, o,o-Dinitro- 
phenolat u. o,p-Dinitrophenolat, o-Nitrophenolat u. o,p-Dinitrophenolat, o,o-Dinitro- 
phenolat u. o,o,p-Trinitrophenolat ungleieh ist. Es laBt sich folgender Satz aufstellen: 
„Wenn eine Nitrogruppe in den Bzl.-Kern eintritt oder aus ihm weggenommen wird, 
in einer Stellung zur OH-Gruppe, die beim Einfiihren noch nicht yorhanden war, oder 
bei der Wegnabmo nicht mehr Yorhanden ist, andert sich die Lichtabsorption in der 
Bandę des Nitrophenolats sekundiir (A e log ~  1 ), gleiehgiiltig, ob die betreffcnde 
Nitrogruppe die zweite ist oder nicht. Wenn dagegen eine Nitrogruppe in den Bzl.- 
Kern eintritt oder aus ihm weggenommen wird in einer Stellung, die bisher schon 
vorhanden war, andert sich die Lichtabsorption des betreffenden Nitrophenolats nicht 
(tertiar), gleiehgiiltig, ob diese Nitrogruppe nur die dritte oder sogar die zweite ist.“ — 
Dieser Regel gehorchen auch die alkal. Lsgg. von m-Nitrophenol u. m,m-Dinitrophenol. 
Die Spektren beider Verbb. unterscheiden sich nur tertiar; von den Spektren der yorher 
genannten Verbb. unterscheiden sie sich dadurch, daB die langwellige Bando wesentlieh 
niedriger u. flaeher ist (sekundiirer Effekt, bedingt durch den Ersatz einer o- oder 
p-Nitrogruppe durch eine m-stiindige). — Einfuhrung eines Cl in o-Stellung bei p-Nitro- 
phenol laBt die Nitrobande fast unberuhrt. Dies zeigt die Bevorzugung, die der N 02-

OH OH
Q n ° ,  Q ’o,

■ n o 2
A. ! o  II y u y \
OH OH

N O ^ ^ N O ,  s , N O .^ ^ N O ,

N 02
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Gruppe bei der Erzeugung der Lichtabsorption von Bzl.-Deriw. zukommt. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. A. 146. 30—40. Jan. 1930.) L o r e n z .

Pierre Daure, Ezperimenteller Beitrag zum Studium des liamaneffekt.es. Darst. 
der Erscheinung u. Theorie des Ramaneffektes, Besehreibung der verwendeten Versuchs- 
anordnungen zur Unters. von Fil. u. verfliissigten Gasen (vgl. C. 1930. I. 1593). Die 
Spektren folgender Substanzen werden aufgenommen: HCl, IIX), NHZ, CHt , Quarz, 
Kalkspat, Na-Chlorał (Krystall), PBr3, PCl3, AsCl3, SbC'l3, BiClj, SiClt , TiClt, 8nGlit 
Gyclóhemn, Benzol, Toliiol, o-, m-, p-Xylol, Propan, Athan, Methan, Athylen, Acetylen 
(gelóst in Aceton), Athylather, Aceton, Essigsaure, Propionsaure, Methylaceiat, Pro
panol I  u. II, Athanol, Methanol (vgl. C. 1929. I. 608. 723. II. 10. 1507. 1508). An 
einem Teil der Spektren werden photometr. Messungen ausgefiihrt. Vergleich mit 
Ultrarotmessungen. (Ann. pliysique [10] 12. 375—441. Dez. 1929. Montpellier.) Dad.

Walther Gerlach, Ramanspektrum non gelósten und krystallisierten Nitratsalzen. 
Bei ZnCl2 u. CdCl2 fehlt der in den Lsgg. der Alkalihalogenide u. des CaCl2 
beobachtete Effekt, daB bei hoher Konz. die Bandę 4655 des W.-Dubletts 
verschwindet. In  Lsgg. von L iN 03, N aN 03 u. K N 03 tr i t t  eine andersartige Ver- 
anderung der W.-Scliwingungen ein: Der Abstand des Dubletts steigt mit zunehmender 
Konz. bis auf 60 A annahernd proportional der Konz., u. zwar verschiebt sich be- 
sonders der kurzwellige Teil nach kurzeń Wellenlangen. Der langwellige Teil wandert 
weniger nach langen Wellen u. lost sich in konz. Lsgg. in zwei deutlich getrennte 
Maxima (<5 A ~  10 A) auf. Das Ergebnis der Messungen an den Nitratbanden weicht 
von dem der Messungen von C a r r e l i . i ,  P r i n g s h e i m  u . R o s e n  (C. 1929. I. 609) 
ab. AuBer A v =  1044 (Wert von C a r r e ł l i ,  P r i n g s h e i m ,  R o s e n )  wurde noch die 
Ramanlinie A v — 720 erhalten. Vf. erhiilt die drei Linien A v =  1052, 720 u. 1053. 
Es wurde ferner die zu 4078 gehorige W.-Bande bei 4730 beobachtet. Im Ramanspektrum 
der krystallisierten Nitrate, die ais Suspensionen feinkrystallinen Pulvers in geeigneten 
EU. zur Unters. gelangten, wurden die gleichen Banden beobachtet. (Naturwiss. 18- 
182—83. 21/2. 1930. Miinchen.) L e s z y n s k i .

Hisamitu Nisi, Ramaneffekt einiger Krystalle. Vf. untersucht in gleicher Art wie 
friiher (C. 1929. II. 136) die Ramanspektren von Beryli, Tunnalin, japan. Danburit, 
Quarz, Gips u. Baryt. Ergebnisse in /<: Beryli: 2,78; 14,41. — Turmalin: 2,78; 2,88; 
24,9; 40,3. — Danburit: (starko Luminescenz, daher nur eine Linie) 16,3. — Quarz: 
(aufier den friiher gemessenen noch) 24,9; 37,4. — Gips: 2,94 (W.-Bande); 8,83; 9,94; 
15,0; 20,7. — Baryt: 8,71; 10,16; 16,1; 22,1. — Die 2,8 /t-Linio von Beryli u. Turmalin 
wird der Si04-Gruppe zugeschrieben; die 9,94- bzw. 10,16-Linie von Gips bzw. Baryt 
der SOr  Gruppe. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 5. 407—10. Nov. 1929. Kyushu Imperial 
Univ.) L orenz.

A.Dadieuund K. W.F. Kohlrausch, ZurKonstitution des verfliissigtenAmmoniaks. 
Gasfórmiges NH3 zeigt nach D ickinson , D il lo n  u. R a s e t t i  (C. 1929. II. 2536) 
eine Ramanfreąuenz bei 3330 cm-1, die der N-H-Schwingung zuzuordnen ist. Beim 
tJbergang zum fl. NH3 (D aure , C. 1930. I. 1593) tr i t t  eine Spaltung dieser Frequenz 
in 3 Linien auf; auBcrdem finden sich bei v' =  1580 cm-1  u. 1070 cm-1  2 neue Linien. 
Da nach den bisherigen Ramanbefunden (D adieu  u . K o h lra u sc h , C. 1930- I. 1901) 
alle Doppelbindungen im Gebiet zwischen 1400 u. 1750 cm- 1  liegen, die Werte fiir ein- 
fache Bindungen im allgemeinen bei niedrigeren Freąuenzen liegen diirften, wird ver- 
sucht, die Linie bei 1580 cm- 1  einer N =N -, die bei 1070 einer N—N-Bindung zuzuordnen. 
Diese Deutung wird naher begriindet, indem gezeigt wird, daB sich die mittleren riick- 
treibenden Krafte der Bindungen N = N , N = N  u. N—N, aus den Ramanfreąuenzen 
berechnet, nahe wie 3 : 2 : 1  verhalten. Der Ramanbefund spricht somit fur das Vor- 
handensein des von STark (Atomstruktur u. Atombindung S. 147. 169) Yorgeschlagenen 
Doppelmol. H jN =N H 3 im fl. NH3. AuBerdem diirften auch Komplexe H3N—NH3 
vorhanden sein. (Naturwiss. 18. 154. 14/2. 1930. Graz, Teehn. Ilochsch.) D ad ieu .

L. Froinnier und M. Polanyi, tlber ein Gasraunileuchten bei einer lieterogenen 
Reaktion. Beim Angriff von Al-Cu-Legierungen durch Cl2 im Vakuum zeigt sich eine 
Luminescenz im Gasraum (vgl. a. B o g d a n d y  u . P o l a n y i , C. 1928. I .  1353). 
Vff. untersuehen nun diese Erscheinung naher. Das Rk.-Metali befindet sich in 
einem mit Heizwicklung versehenen Quarzrohr; der Cl2-Strom kann durch einen 
Drosselhahn variiert werden; um die Rk.-Prodd. wegzufuhren, wird dauernd ab- 
gepumpt. Die Vers.-Temp. liegt zwischen 400 u. 500°; oberhalb 500° werden die 
schwachen Leuchterscheinungen durch das Gluhen der Heizdrahte uberdeckt. Das 
Emissionsspektrum der Flamme besteht aus einer Anzahl von Banden zwischen
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5500 A u. 4760 A; es stimmt mit dem CuCl-Bandenspektrum iiberein. Dureh Verss. 
mit versehiedenen Legierungen wird siehergestellt, daB fiir das Zustandekommen 
des Leuehtens nur Al u. Cu notwendig sind; die gleichzeitige Anwesenheit anderer 
Metalle beeinfluBt die Leuchterseheinung in keiner Weise. Die Leuchterseheinungen 
zeigen das gleiche Aussehen beim Chlorieren von Al mit 2—4% Cu oder beim Chlo- 
rieren von reinem Al u. Cu nebeneinander; sie treten bei jedem Vers. erstmalig nach
5—15 Min. nach Rk.-Beginn auf. Sobald sie einmal aufgetreten sind, erscheinen sie 
nach Unterbrechung des Vers. augenblicklich wieder. Die Intensitat der Leucht- 
erscheinungen ist unter sonst gleichen Umstanden um so gróBer, je hóher die Temp. 
ist. Eine zur bequemen Beobachtung geeignete Intensitat erreicht das Leuchten 
erst bei Tempp. von 600° an. Diese Temp. muB allein dureh die Rk.-Warme erzielt 
werden, was dureh Drosselung des CL-Stromes zu erreichen ist. Das Flammenbild 
ist vom Clo-Druck abhiingig. Bei einem Druck von einigen mm umgibt die Flamme 
das Metali ais leuchtender Saum; bei Drosselung des Cl2-Stromes verbreitert sie sich 
diffus in den Gasraum hinein; bei etwa 0,01 mm lost sie sich vom Metali ab u. ist von 
diesem dureh einen Dunkelraum getrennt. Dabei trennt sich der Lichtraum in zwei 
Ebenen, die gewissermaBen yon den Enden des Metalls hochklappen u. bei weiterer 
Drosselung des Cl2-Stromes vom Metali nach beiden Seiten wegwandern. Das zu 
jedem Cl2-Druck gehorende Flammenbild ist immer reproduzierbar. Wird wahrend 
der Rk. nicht abgepumpt, so yerblafit die Flamme auch bei hoehsten Cl2-Drucken 
immer mehr; beim Wiederanstellen erreicht sie bald die urspriingliehe Intensitat. — 
Wird das Rk.-Metali an eine Stromzufiihrung gelcgt, eine zweite an eine Pt-Elektrode 
im Abstand von 1 cm, so zeigt sich eine Leitfiihigkeit von 10-8 i3_1 cm-1 ; werden 
beide Elektroden kurzgeschlossen, so flieBt ein freiwilliger Strom von etwa 10-7 Amp. 
Beides tr itt  bei Al-Cu-Legierungen wie auch bei reinem Al auf. Die elektr. Erscheinungen 
zeigen sich sofort nach Rk.-Beginn u. erreichen die angegebenen GroBenordnungen, 
noch beyor das Leuchten wahrnehmbar ist. — Wird in das Rk.-Rohr Sidotblende 
yerteilt, dann leuchtet die Sidotblende einige Zeit nach Rk.-Beginn auf, auch boi 
reinem Al.

Die Leuchterseheinung stellt sich also ais eine Luminescenz des CuCl dar, das 
dureh irgendeinen akt. Bestandteil (A.B.) angeregt oder mit angeregt wird, der bei 
der Einw. von Cl2 auf Al entsteht. Der A.B. entsteht auch ohne Ggw. von Cu, wie 
besonders die Verss. mit Sidotblende zeigen.

Metalldampfe oder atomarer Wasserstoff regen CuCl bei Ggw. von Halogenen 
zum Leuchten an. Der A.B., der bei der Rk. zwischen Al u. Cl2 entsteht, wirkt wie 
ein positives Atom. Man kann also annehmen, daB der A.B. mit dem Cl2 bzw. vom 
Cu stammenden Cu-Halogeniden im Gasraum reagiert, u. daB in der Folgę dieser Rk. 
CuCl angeregt wird. Die Flammenbilder lassen sich so erklaren: CL, greift Cu u. Al 
an u. macht den A.B. u. das Cu-Halogenid frei; es reagiert mit diesen Stoffen im Gas
raum u. ruft dort die Luminescenz hervor, die das Metali saumartig umgibt. Bei 
geringen Cl2-Drucken wird das Cl2 innerhalb der Flamme dureh die TJmsetzung mit 
dem A.B. schon so weitgehend verbraucht, daB es nicht mehr in einer fiir diese Rk. 
ausreiehenden Konz. an das Metali herankommt. Gleiehwohl geht an der Oberflache 
die Umsetzung der Metalle weiter vor sich (mit geringem Cl2-Zustrom, m it adsorbiertem 
Cl2 oder mit in der Flammenzonc entstandenem Cl) u. damit auch die Entw. des A.B. 
DaB das Leuchten nach beiden Seiten wandert, liiBt sich wohl dadurch erklaren, daB 
entgegen dem Cl2-Strom auch Cl2 von dcm AusfriergefaB am Ende der Apparatur 
zuriickdiffundiert.

Die Wrkg. des A.B. ist mit der eines stark elektropositiven Metallatoms oder 
des H-Atoms zu vergleichen. Móglicherweise handelt es sich um H-Atome, die aus 
dcm im Al okkludierten H2 stammen. Vff. glauben jedoch, daB der A.B. ein Al-Sub- 
chlorid (A1C12) ist. Um einen elektr. geladenen Korper diirfte es sich nicht handeln, da 
die Flamme dureh ein Magnetfeld nicht beeinfluBt wird. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. B. 6 . 371—81. Febr. 1930. Berlin-Dahlem, K.-W.-Inst. f. physikal. Chemie u. 
Elektrochem.) L o r e n z .

A. W. Dumanski, S. P. Tsehescłiewa und A. W. Banów, Ein Leuchteffekt bei 
der Eleklrolyse an Quecksilberelektroden. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61. 
1239—41. 1929. — C. 1929. II. 698.) A n d r u s s o w .

Charles Th. Sehultz, Photocliemisclie Dissoziationsreaktionen. Photochemische 
Zersetzung von gasformigem Chlorwasserstoff im gesamten und im monochro-matisćhen 
ullrarioleUen Licht. II. Ezperimentelle Untersuchung. (I. vgl. C. 1930.1 .1747.) Nach sehr
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cingehender Schilderung der verwendeten App., diegleichzeitig Synthese u. Analyse des HC1 
gestattet, borichtet Vf. in Kurze iiber die Ergebnisse. Sehr trockenerHCl wird dureh Licht 
von 1850—2100 A zersetzt; Licht oberhalb 3000A wirkt gar nicht, oberhalb 2600 A wenig 
ein. Mit zunohmender Belichtungsdauer wnchst die Zers., scheint sich aber nicht einem 
Gleichgewiclit zu niihern. Mit zunehmendem Druck wachst ebenfalls die Zers., aber die 
Goschwindigkoit der Zers. ist nicht proportional dem Druck. — Die Quantenausbeuto 
diirfto zwisehen 1 u. 5 liegen. — Im auBcrstcn Ultrayiolett von etwa 2200 A abwarts 
besitzt HC1 eine Absorptionsbande. Diese Absorption kann violleicht die scheinbare 
Inaktivitiit cines H3-Cl2-Gemischcs gegeniiber Licht von etwa 2100 A erklaren: jedes 
gobildote HC1 wird sofort wieder zersetzt. (Journ. Chim. physiąue 26 . 506—41. 25/12.
1929.) L o r e n z .

Donald Statler Villars, Die photochcmische Dissoziałion von dreiatomigen Mole- 
killen. Cyanwasserstoff. Vf. versucht eine tJbertragung der FRANCKsclien Vorstellungen 
(iber die pliotochem. Dissoziation biniirer Gasmoll. auf das dreiatomige HCN. Fiir die 
Iherm. Zers. borcchnet sich: 1. HCN =  H +  C +  N — ll,65V olt; 2. HCN =
H +  CN — 4,35 Volt; 3. HCN =  C +  NH — 7,0 Volt; 4. HCN =  N +  CH — 8,1 V.
2. ist also die bei woitem wahrscheinlichste Rk. Fiir 'pliotochem. Zers. kommt, da kaum 
eino Ionenyerb. vorliegen diirftc, nur ein Zerfall in Frage, bei dem ein Zerfallsprod. 
angoregt ist; domentsprechend ist die Dissoziationsenergie um die Anregungsenergie 
zu vcrgroBern. Eine Tabello der moglichen Werte wird gegeben; der niedrigste ist 
6,2 Volt. Dor zur Verfugung steliende Spoktrograph ging nur bis 2100 A (5,9 Volt). Inner- 
halb des Intervalls von 2800—2100 tra t lceine Adsorptionsbande auf, auch dann nicht, 
w’enn die Temp. des Gases auf 1000° gesteigert wurde. Das beweist, daB keine Ionen- 
verb. vorliegt u. stcht nicht im Widerspruch mit den Annahmen iiber den pliotochem. 
Zerfall. Fiir den Fali, daB das Kontinuum dicht unter 2100 A lag, war bei Beleuchtung 
mit einem Ag-Bogen (der einige Linien zwisehen 1967 u. 1802 A) enthalt, Fluorescenz 
des CN zu erwarten; man beobachteto nichts, was aber auch an esperimentellen Un- 
volłkommenhoitcn liegen kann. — HCN ist bei 1000° merkwiirdig stabil; das Gas 
vcrandert sich kaum, nur das Kondensat fiirbte sich allmalilich braun u. polymerisierte 
sich nach einigen Wochen zu einem festen braunen Stoff. Es ist walirscheinlich, daB 
der Grund zur Polymerisation nicht Kondensation zu (HCN)3 ist, sondern daB in der 
Hitze Spaltung in H +  CN eintritt u. daB das so entstehende (CN), polymerisierend 
wirkt. Dafiir spriclit, daB der nicht kondensierbare Gasanteil H2 cnthielt. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52 . 61—67. Jan. 1930. Urbana [111.], Univ.) KLEMM.

Arnold O. Beckman und Roscoe G. Dickinson, Die Quantenausbeute bei der 
photochemischen Zersetzung von Stickstoffwassersioffsaure. Vff. liatten friiher (C. 1 9 2 8 .
II. 1065) gezeigt, daB N3H-Gas dureh ultra violette Strahlung in H2, N2 u. NH3 zers. 
wird. Es wird jetzt die Quantenausbeute ermittelt; sie betragt iiber ein Druekgebiet 
von 2—130 mm fiir 7.1990 (Al-Funke, Monockromator) 3,0 ±  0,5. Fiir noch kleinere 
Drucke, 0,06—0,5 mm, wurde die volle Strahlung eines Al-Funkens benutzt; die Zers. 
war proportional dom NH3-Druck, d. li. die Ausbeuten sind iiber dies Druekgebiet 
konstant. Ais mógliches Rk.-Schema erscheint: 1. h v +  HN3 =  HN +  N„;
2a) HN +  HN, =  HjN2 +  N .; 2b) HN +  HN3 =  H2 +  2 N2; 3. H2N2 +  HN, =  
NH3 +2N„ .  Wenn 2a) dreimal sooft erfolgto wie 2b), so wiirden Quantenausbeute 
(t.heoret. 2,75) u. pnJpN* im nicht kondensierbaren Endgas den Vers.-Ergebnissen 
entspreclien. — Der Absorptionskoeffizient a von N3H-Gas wurde zwisehen 2180 u. 
20S0 A bestimmt; a steigt mit lciirzeren Wellen; es betragt an den Grenzen des Gebiets 
~ 1 0  bzw. ~38 . Das B EER sche Gesetz scheint zu gelten, denn man erhielt bei ver- 
schiedenen Drucken etwa die gleiclien a-Werte. (Journ. Amer. chem. Soc. 52 . 124—32. 
Jan. 1930. Pasadena [Cal.].) KLEMM.

George B. Kistiakowsky, Phołochemischs Zersetzung von Nilro-sylddond. Es 
wird dio Quantenausbeuto bei der pliotochem. Zers. von NOC1 untersucht; dabei wurden 
oinzclne enge Spektralbereiche zwisehen 6300 u. 3650 dureh Liehtfilter ausgeblendet. 
Die Quantenausbeute ist im gesamten Spektralbereich 2, wiilirend Bow en u. S h a rp  
(C. 19 2 5 . I I .  S91) 0,5 gefunden hatten. Ais wahrschcinlichster Mechanismus des photo- 
ehem. Zerfalls erscheint der folgende: NOC1 +  h v =  NOC1*; NOC1* +  NOC1 =
2 NO +  Cl2. — Das Absorptionsspektrum vcn NOC1 beginnt oberhalb 6300 A u. ver- 
tieft sich nach dem Ultravioletten. Es zeigt, namentlich in langwelligem Gebiet, zahl- 
reiche undeutliche Banden, die stark an die von H e n r i  (Strueturo des Molecules 1925) 
diskutierten „Pradissoziations“ -Spsktra erinnern. (Journ. Amer. chem. Soe. 52 . 102 
bis 108. Jan. 1930. Princeton [New Jersey] Univ.) K le m m .
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E. Warburg und W. Rump, Uhcr die Photolyse der Lósungen von Schwefel- 
uasserstojf in Hexan und in Wasser und iiber die Photolyse von Lósungen im allgemeinen. 
Ausfiihrliclio Wiedorgabe der boreits C. 1930. I. 1748 ref. Arbeit. (Ztschr. Physik 
58. 291—305. 1/11. 1929. Charlottenburg, Physikal.-teclin. Reichsanstalt.) K l e m m .

A.-K. Bhattacharya und N.-R. Dhar, Die •photochemische Reaktion zwischen 
Oxalsdure und Chlor bei Gegenwart von Chlorwasserstoffsaure. Die Dunkelrk. zwischen 
Oxalsaure u. Cl2 ist zu rasch, um gemessen werden zu konnen. Zusatz von HC1 ver- 
zogert die Rk. bedeutend. Die Rk. ist bimolekular, ihr Temp.-Koeffizient =  2,95. 
Die Rk. wird im Licht von der Wellenliingo 4725 A, 5650 A u. 7304 A bei Ggw. von 
HC1 bei yerschiedenen Tempp. untersucht. Die Beschleunigung der Rk. waehst mit 
abnehmender Wellenlange; je gróBor die Beschleunigung, um so kleiner der Temp.- 
Koeffizient (bei den oben angegebenen Wellenlangen ist der Temp.-Koeffizient 2,3; 
2,4 bzw. 2,5). Die (Juantenausbeute der Rk. weehselt mit Wellenlange u. Temp. von
2—17. — Unterss. iiber den Zusammenhang zwischen Rk.-Geschwindigkeit u. Intensitat 
des eingestrahlten Lichtes (bzw. Menge absorbierten Liehtes) zeigen, daB das Verhaltnis 
beider zwischen 1/i— 3/2 variiert, abhangig von dem Verhaltnis der Rk.-Geschwindig- 
keiten im Dunkel u. im Licht. Auf Grund dieser Tatsache lassen sich die wider- 
sprechenden Ergebnisse in der Literatur erklaren (vgl. dazu C. 1929. II. 1263.) (Journ. 
Chim physiąue 26. 556—64. 25/12. 1929. Allahabad, Univ., Chem. Lab.) L o r e n z .

G. E. Lundell und J. I. Hoffman, Der Einfluji von Licht auf Silberchlorid bei 
chemischen Analysen. Vff. untersuchen, von welcher GróBe u. Riehtung die Fehler 
sind, die bei analyt. Arbeiten m it AgCl im Licht entstehen konnen. Die Ndd. von 
AgCl werden dem Licht einer Bogenlampe oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt. 
Wenn in der untersuchten Lsg. AgN03 im OberschuB ist, dann zeigt sich eine Gewichts- 
zunahme, eine Gewiehtsabnahme, wenn HC1 im OberschuB ist. Im letzteren Fallc 
besteht der Nd. aus AgCl u. Ag, er liiBt sich durch wiederholtes Behandeln mit konz. 
HN03 u. HC1 vollkommen in AgCl umwandeln. Auch bei iiberschussigem AgN03 
besteht der Nd. aus AgCl u. Ag. Durch Behandeln mit konz. H N 03 u. HC1 nimmt 
der Nd. um so viel an Gewicht zu, wie dem anfanglieh uberschussigen Ag an Cl aqui- 
yalent ist. — Es ist nicht anzunchmen, daB Ag„Cl im Nd. vorhanden ist; denn bei Verss. 
mit Lsgg. von so geringem AgCl-Geh., daB sich aus der opalescierenden FI. ein Nd. erst 
nach mehrstd. Belichten ausscheidet, zeigt es sich, daB der nunmehr gebildete Nd. 
im wesentlichen aus reinem Ag besteht. — Auf trockenes AgCl ist Belichten von 
geringem EinfluB; ein dabei entstehender Fehler ist immer negativ u. wird gróBer, 
wenn der Nd. yorher angefeuehtet wird. (Bureau Standards Journ. Res. 4. 109—14. 
1930. Washington.) L o r e n z .

S. Schlivitch, Die photocliemischen Umwandlungen und die -photogalvanischen 
Zellen. Vf. sucht festzustellen, ob in einer photogalvan. Zelle: Pt/Uraninlsg./Pt alle 
photochem. Veranderungen u. die Umkehrung der Rkk. beobachtet werden konnen. 
Bei der 2. oder 3. Belichtung einer Zelle werden geringere Werte der EK. erhalten, 
ais bei der ersten Belichtung. Dies erklart sich daraus, daB das durch Licht gebildete 
Oxydationsprod. in der Dunkelheit nicht verschwindet. Bei Ggw. von Glycerin ver- 
ursachen in gleichen Zeitabschnitten erfolgto Belichtungen gleiche EKK., die allerdings 
oft um 20—30% variieren. Vf. findet, daB eine photogalvan. Zelle alle Variationen 
der photochem. Rkk. gemiiB dem Wcchsel des Lósungsm. u. des Druckes wiedergibt. 
Dio Zelle kann ais photoelektr. Akkumulator betrachtet werden. Wenn das Lósungsm. 
cinen Poly-A. enth5.lt, ist die in der Zeiteinheit veranderte Materie in Abwesenheit 
yon 0 2 groBer ais in dessen Anwesenheit. Oberhaupt besitzt die EK. yerschicdene Werte 
jo nach der Menge des gel. 0 2. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 302—03. 3/2. 
1930.) • L o r e n z .

A. Boutaric, Der photoelektr i sche Effekt und seine Anwendung auf die photo- 
elektrischen Elemente. t)bersieht, die zum SchluB die Verwendung der photoelektr. 
Elemente in der Stern- u. gewóhnlichenPhotometrie sowie in der Colorimetrie behandelt. 
(Science mod. 7 . 113—18. Marz 1930. Dijon, Fac. des Sciences.) B e h r l e .

C. E. Berger, Der Einflu/3 des Lichtes auf die Elektronenemission von Cerium- 
dioxyd. Vf. untersucht die Elektronenemission von gliihendem Platin, Wolfram, 
Nichromdraht auf, welche mit anorgan. Verbb. bedeckt sind, unter dem EinfluB ultra- 
vio!etter Strahlung. Eine Zunahme der Photoemission mit der Temp. wurde gefunden 
bei CaJ2 auf Pt, CaO auf Pt, CaO auf W, Th02 auf Pt, Ce02 auf Pt, W u. Nichrom. 
Mit BaO auf Pt u. Zr02 auf W konnte kein derartiger EinfluB festgestellt werden. 
Auf den ungeheizten Kathoden tr itt  kein Photoeffekt auf, sondern er setzt erst bei 
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Rotglut ein. Vf. halt es durch Kontrollverss. fiir bewiesen, daB dieses Verh. der Elek- 
trode nicht durch Oberflachenleitfahigkeit infolge Bestralilung oder Erwarmung vor- 
getauscht ist. Der Effekt verscliwindet, wenn die Strahlung von kiirzerer Wellenlange 
ais 3100 A weggefiltert wird. Der starkste u. am besten reproduzierbare Effekt wird 
mit Ce02 erhalten. An diesem Materiał werden daher gróBere Messungsreihen durch- 
gefiihrt. Bei 5 Tempp. zwischen 975 u. 1070° wird die Stromspannungskurve u. die 
Temp.-Abhangigkeit des Sattigungsstromes aufgenommen. Eerner wird bei 2 Tempp. 
die Abhiingigkeit des Stromes von der Strahlungsintensitat untersucht. Zusatz von 
Luft, 0 2 oder Th bis zu 10~5 mm setzt den Photostrom herab, ohne daB die direkte 
Wrkg. der chem. Umsetzung feststellbar wiire. Vf. laCt die Frage offen, ob der beob- 
achtete Effekt eine Temp.-Abhangigkeit des Photoeffektes darstellt, oder durch eine 
Einw. der Elektronen auf die Oberflache verursaclit ist. (Physical Rev. [2] 34.1566—74. 
15/12. 1929. Dep. of Physics Lehigh Univ.) E is e n s c h i t z .

A j . E lektrochem ie. Therm ochem ie.
J. Malsch. Wid.ersta.nds- und Kapazitatsmessungen durch Kondensatorenentladungen, 

mit einer Anwendung auf die Messung ton Dielektriziiatskonstante und Leitfahigkeil sehr 
verdiinnter Losungen. (Vgl. C. 1 9 3 0 . I. 1904.) Vf. gibt eine eingehende Durchrechnung 
des bei fruheren Verss. (C. 1 9 2 9 . I. 612) mit der Einfunkenmethode benutzten Schwin- 
gungskreises. Die Rechnung, die iiber Differentialgleiehungen 4. u. 5. Ordnung fuhrt, 
ergibt, daB eine Anderung des Widerstandes durch eine Anderung der Kapazitat kompen- 
siert wird, dereń GróBe in bestimmtem Zusammenhang mit den Konstanten des Schwin- 
gungskreises steht. Auf dieser Grundlage wird gleichzeitig der WlEN-Effekt, d. h. die 
Anderung der Leitfiihigkeit u. der D E B Y E -E ffek t, d. h. die Anderung der DE. mit der 
Feldstarke, bei hohen Spannungen (bis 5 mm Funkenpotential) gemessen. Untersucht 
wurden verunreinigtes Glycerin, CaCl2 u. MgSOt in C2IIsOH. Die absol. Berechnung 
der Effekte in Abhangigkeit von der Feldstarke ist deshalb schwer móglich, weil die 
wirksame mittlere Feldstarke in diesem komplizierten Falle schwer zu berechnen ist. 
Ein quantitativer Vergleich mit der Theorie ist auch nicht durchfiihrbar, weil das Aoo 
der betrachteten alkoh. Lsgg. nicht genau genug bekannt ist. Der WlENsche Grenz- 
effekt u. die charakterist. Kurven des D E B Y E -E ffek tes treten jedoch deutlich hervor. 
(Ann. Physik [5] 3. 803—22. 4/12. 1929. Koln, Inst. f. theoret. Physik.) J . L a n g e .

Ernest O. Lawrence und Frank G. Dunnington, Der Anfangszustand elekirischer 
Funkenentladung. Mittels des elektro-opt. Momentverschlusses von A braham -Lem oine 
u. Beams machen Vff. Spektralaufnahmen des Funkens zwischen Mg-, Cd- u. Zn- 
Elektroden wahrend der ersten 2 • 10-7 sec nach Beginn des Durchschlags. Die Funken- 
dubletts sind iiber 40 A verbreitert. Mit derselben Vorr. wird die Anfangswanderungs- 
geschwindigkeit des lcuchtenden Dampfes von der Anodę zu 1,7 - 10s cm/sec gemessen. 
Aufnahmen wurden bereits bei Expositionen von 4 • 10“ 8 sec erhalten. Daraus wird die 
Anfangsstromdichte zu 3 -106 A/qcm berechnet; ihr grofier Wert erklart die auffallende 
Lichtintensitat des Anfangszustandes der Entladung. Wenn man die Wanderungs- 
gesclnrindigkeit des leuchtenden Dampfes gleich der Wanderungsgeschwindigkeit der 
Ionen setzt, u. annimmt, daB die + -Ionen die Halfte des Stromes transportieren, 
ergibt sich, daB ca. 30% der Atome ionisiert sind. Derselbe Ionisationsgrad folgt aus 
der beobachteten Breite der Spektrallinien, die ais ąuadrat. STA R K -Effekt aufgefaBt 
u. mittels der bekannten S T A R K -K onstan te  des Mg ausgewertet wird. (Physical Rev. 
[2] 3 4 . 1624—25. 15/12. 1929. U n iv  .of California.) E is e n s c h it z .

M. C. Johnson, Die Adsorption von Wasserstoff an der Oberflache eines elektroden- 
losen Entladungsróhres. Die Unters. galt der bekannten Erscheinung der dauernden 
Druckabnakme des Wasserstoffs in einem Entladungsrohr unter Einw. der elektr. 
Entladung u. ihrer Ursache, der Gasadsorption an der Glaswand. Zur Vereinfachung 
der Bedingungen wurde ein elektrodcnloses Rohr gewahlt. Infolge der bekannten 
Dissoziation des H2 bei der Entladung ergibt sich Adsorption der Atome, wie bei 
L a n g m u ir s  Yerss. mit gliihenden Wolframdrahten, u. die Frage nach Dicke u. Paekung 
der Adsorptionsscliicht. Vf. bezeichnet die fortschreitende Geschwindigkeitsabnahme 
der Wandadsorption ais „Ermudung", u. schreibt sie der allmahlichen Abnalime der 
Aufnahmefahigkeit der Wand zu. Die Ermiidung wurde mittels eines kontinuierlich 
ablesbaren Manometers, der mittels Liehtzeigers meBbar das Sinken einer Hg-Saule ver- 
foigt, unterYariationdesOberflachenzustandesgemessen. Esergibtsich eine„Sattigungs- 
schicht , fur die nach L a n g m u ir  die H-Packung, bzw. Dichte, berechnet wird mittels 
des Durchmessers des Atoms. Die Sattigung wurde gefunden fiir eine monomolekulare
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Scłńcht, die indessen nicht dichtest gepackt ist. Nach FRENKEL wurde die Ad- 
sorptionswarme des H berechnet zu 1,115 X 104 cal./Mol., bzw. 1,06 X 104 cal./Mol. 
fiir zwei verschicdene Glascr. (Proeeed. Roy. Soc., London. Serie A. 1 2 3 . 603—13. 
6/4. 1929.) K y r o p o u l o s .

V. E. Whitman, Die Neutralisation von Raumladungen durch positire Ionen in  
Cdsiumda7npf. In einer besonders konstruierten Rohre untersucht Vf. die Neutrali
sation von Raumladungen durch positive Ionen, die durch lichtelektr. Ionisation 
von Cs-Dampf gebildet werden. Die Ergebnisse lassen sich durch eine einkonstantige 
empir. Formel wiedergeben. (Bureau Standards Journ. Res. 4. 157—67. Jan. 1930. 
Washington.) L o r e n z .

R. W. Ditchburn und F. L. Arnot, Die Ionisation von Kaliumdarnpf. Ztir 
Unters. der bei der Ionisation von K-Dampf auftretenden Prodd. wurden drei Methoden 
von den Vff. angewandt. 1. Anlagerung von Ionen. 2. Photoionisation. 3. Ionisation 
durch ElektronenstoB. Die im Original ausfiihrlich beschriebene Apparatur ermógliehte 
die Erzeugung eines Dampfstrahls von K . Dieser Strahl passierte ein elektr. Feld, 
in dem die Ionen erzeugt -wurden, entweder durch Anlagerung von K +-Ionen, die von 
einem K uN SM A N -D rah t emittiert wurden, oder durch eingestrahltes Licht (Fe-Bogen), 
oder aber durch Gliihelektronen eines Gliihdrahtes (Oxydkathode). Die im ersten 
Feld zwisehen zwei Cu-Netzen beschleunigten Ionen traten in ein zweites beschleu- 
nigendes Feld. ein u. passierten durch ein ablenkendes Magnetfeld, dessen Starkę 
variiert wurde, zwei fokussierende Schlitzblenden. Hierauf passierten sie eine dritte 
Schlitzblende u. traten in das Elektrometer ein. So ergeben sich Diagramme, die 
z. B. den positiyen lonenstrom in Abhangigkeit von der Magnetfeldstarke wiedergeben, 
u. damit e/w der erzeugten Ionen. Die Methode 1 ergab drei Maxima, den Massen- 
zahlen 39, 76 u. 19 entspreehend. Erstere riikrt von K+-Ionen des K U N SM A N -D rahtes 
her, 76 entspricht dem Anlagerungsion K 2+ (keine StoBionisation), u. 19 wird einem 
unstabilen K2+-Ion zugeschrieben von halber iEnergie des Anlagerungsions. Die Photo
ionisation ergab ein Maximum fiir K+, u. die Vff. zeigen, daB etwa entstebendes K 2+ 
kurzlebiger sein muBte (2 x  10-6 Sek.), ais das bei Methode 1 entstehende K2+ (min- 
destens 10~5 Sek.). Es werden Argument® beigebracht, die fiir die Entstehung des 
K+ durch Ionisation u. Dissoziation von K2-Moll. sprechen. 3. Die Methode der Ioni- 
sation durch ElektronenstoB lieferte 7 Maxima, den Massenzahlen 1 , 2, 13, 26, 38,5, 
52 u. 76 entspreehend. Die ersten beiden entsprechen okkludiertem Wasserstoff aus 
dem Kalium. Die Kurven sind verschieden fiir Elektronen von 100 u. von 36 V Energie. 
Die D isk u ssio n  dieser Ergebnisse wird wesentlich auf Grund analoger Erscheinungen 
bei anderen Elementen durchgefiihrt sowie auf Grund der vorliegenden Kenntnisse iiber 
die Bandenspektra der Alkalimetallmoll. u. sonstiger opt. Daten. Bei den Elektronen- 
stoBverss. bilden sich danach K +- u . K _-Ionen, weiter wird auf die Bldg. unstabiler 
K2+-, K3+- u . K 3+ + -Ionen hierbei geschlossen. Die Wahrscheinlichkeiten fiir die Bldg. 
von K _ u. fiir die Anlagerung von K+ an K, sowie fur die Ionisation durch Elektronen
stoB werden abgeschatzt. Die Annahme erweist sich ais notwendig, daB das Tragheits- 
moment des K2-Mol. u. des K2+-Ions bei der Anregung stets wacbst. (Proeeed. Roy. 

'Soc., London. Serie A. 1 2 3 . 516—36. 6/4. 1929.) K y r o p o u l o s .
Hans Becker, U ber die Umimndlung von Kohlenwasserstoffen unter dem Einflufl 

elektrisclier Hochspannungsenlladungen. (Vgl. C. 1 9 2 6 . II. 2649.) In Fortsetzung der 
friiheren Arbeit wurden die rein physikal. Vorgange untersucht, die beim Einschalten 
der Entladung in fl. organ. Stoffen zur Bldg. einer Gas-Ól-Emulsion (Schaum) fuhren, 
wodurch erst das Eintreten chem. Rkk. ermóglicht wird. Wo keine Emulsionen ge
bildet werden, wird durch die Entladung keine chem. Rk. bewirkt. Ferner wurde 
versucht, die chem. Vorgange bei der Umwandlung gut chkrakterisierter Stoffe zu 
klaren; ais Vers.-Substanzen dienten Dekalin (Dekahydronaphthalin CI0H18), Tetralin 
(Tetrahydronaphthalin C10H12) u. Meihcm. Dekalin u. Tetralin waren von besonderem 
techn. Interesse, da bei ihrer Behandlung mit stillen Entladungen harzartige Stoffe 
ubrigbleiben, die fiir widerstandsfahige Holz- oder Metalluberzuge geeignet sind; von 
Verss. mit Methan wurde besondere Aufklarung iiber die Entladungsvorgange er- 
wartet. Die Verss. muBten vorzeitig abgebrochen werden. Bei der Behandlung mit 
elektr. Entladungen unterscheiden sich Stoffe mit ungesatt. Bindungen von gesatt. 
ICW-stoffen sowohl in bezug auf die Emulsionsbldg., ais auch in ihrem Verh. zur Glas- 
wand des App. Die Glaswande werden von ungesatt. Stoffen angegriffen u. schnell 
zerstort. Cycl. KW-stoffe reagieren nicht wie Paraffin-KW-stoffe unter Bid. von H 2 
u. hohermol. Paraffinen, sondern zerfallen in vcrschiedenartige, zum Teil ungesatt.
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Verbb. Tetralin reagiert yerschieden, je nachdem Tetralindampf im Siemensrohr 
oder Geifilerrohr behandelt wird. Die Herst. einer definierten krystallin. Verb. Di- 
letralyl, CmH22 wird besohrieben. Ferner werden Verss. besohrieben zur Umwandlung 
yon Methan in fl. KW-stoffe, u. yerschicdene fiir Dauerverss. geeignete App. zur Be- 
handlung von Dampfen u. Fil. mit elektr. Hochspannungsentladungen werden an- 
gegeben. (Wissenschl. Veróffentl. Siemens-Konzern 8. 199—217. 8/7. 1929. Berlin- 
Sicmensstadt, Forschungslab.) W r e s c h n e r .

Clifton G. Found, Elektronenemission melastabiler Atonie. Sekundare Elektronen- 
emission ist an metastabilen He- u. ATe-Atomen beim StoB an eine Elektrode wieder- 
liolt gefunden worden (vgl. beispielsweise C. 1929.1 .1789). Die Messung des Elektronen- 
stroms ist an die Kenntnis des lonenstroms gebunden. Eine Methode dazu berubt auf 
der Erkenntnis, daB die Energie zur Elektrode durchweg von positiyen Ionen befordert 
wird. Vf. diskutiert eine andere Methode, die auf- der Abhangigkeit des Ionen- u. Elek- 
tronenstroms von der Flachę der Sammelelektrode u. der Flachę der Ionenkiille im 
Entladungsraum beruht. Fur diese gibt Vf. eine Abschatzung an. Auswertung von 
Verss. mit Ne ergibt, daB an einem Draht von 0,005 cm Starkę u. 3,5 cm Lange, der 
mit —100 V aufgeladen ist, ein Ionenstrom von 0,91 mA auftrifft, wahrend ein Strom 
sekundarer Elektronen yon 0,42 mA vom Draht emittiert wird. (Physical Rev. [2] 34. 
1625—26. 15/12. 1929. Selienectady, Gen. E l. Comp. Research Lab.) E i s e n s c h i t z .

Edith Meyer, Uber die Elektronen- und positive Ionenemission von Wolfram-, 
Molybdan- und Tantałgliihfdden in Kaliumdampf. Nach kurzer Besprechung der Er- 
gebnisse von L a n g m u i r  u . K i n g d o n  {C. 1925. II. 1044) u. a. beschreibt Vf. ein- 
gehend App. u. Methode, nach der die Verss. uber die Elektronen- u. positive Ionen- 
cmission aus W-, Mo- u. Ta-Gluhfaden in Abhangigkeit von der Temp. des Gliihfadens 
bei Yerschiedenen K-Dampfdrucken angestellt wurden. Die Ergebnisse sind im groBen 
u. ganzen denen anderer Unterss. (1. c.) gleich. Im Gegehsatz zu L a n g m u i r  wird 
jedoch festgestellt, daB die Elektronenemission ein Maximum immer bei gleicher Faden- 
temp. unabhangig vom K-Dampfdruck aufweist. Bei hoheren Dampfdrucken ist die 
Emission gróBer; der Effekt des K ist bei Ta am groBten,'dann folgt W u. zuletzt Mo. 
Diese Anderung der Gluhelektronenemission von K-Schichten auf yerschiedenen 
Metallen ist vielleieht von den Oberflachencigg. des Metalls, nicht aber, wie L a n g m u i r  
annimmt, von der Differenz der Austrittsarbeiten bedingt. — Aus der Messimg der 
Ionenemission ergeben sich andere Werte fur den K-Dampfdruck, wie aus der Temp. 
des Entladungsrohres; es wird also nicht jedes auftreffende K-Atom ionisiert. — Die 
Dicke der adsorbierten Schicht ist wahrscheinlich von der GroBenordnung mehrerer 
Atomschichten. (Ann. Physik [5] 4. 357—86. 8/2. 1930. Berlin, Physikal. Inst.) L o r

W. MeiEner und H- Scheffers, Messungen mit Hilfe von fliissigem Helium. IV. 
(III. vgl. C. 1929.1. 2275; vgl. auchC.1930.1.2366.) DieVerss. von K a p it z a  (C. 1929.
II . 141. 393) lasscn Messungen von Metallwiderstanden in magnet. Feldern bei sehr 
tiefen Tempp. erwiinscht scheinen. Drei Gofe/.widerstande (zwei Einkrystalle u. ein 
gezogener Draht) werden bei 1,3—78,5° absol. in Feldern bis zu 13000 Gauss unter- 
sucht, in fl. He bis 700 Gauss. Bei dem einen Einkrystall ist der Widerstand bei 1,3° 
absol. nur 0,3-10-3, wenn der bei 0° =  1 gesetzt wird, bei dem andern Einkrystall 
1,0-10~3, bei dem gezogenen Draht 35-10-3. In  den magnet. Feldern wird der Trans- 
versaleffekt gemessen. Die Messungsergebnisse werden tabellar. u. graph. gegeben, 
sie sind fiir die einzelnen Widerstande etwas yerschieden, z. T. infolge der yerschie
denen Reinheit. Diskussion siehe im Original. Bei reinem Gold u. hohen Feldern ist
1 /R 0-dE/dH  zwischen 0 u. 78° absol. fast konstant (J?0 =  Widerstand bei der Feld- 
stśirke 0 u. 0°, H  =  Feldstiirke). Fur Yergleichungen im period. System muB man 
den atomaren Widerstand bei der eharakterist. Temp. 0  wahlen. I s t  qq der spezif. 
Widerstand bei dieser Temp., V das Atomvol., so ist do& ■ V'U/dH in jeder Gruppe des 
period. Systems einigermaBen konstant, in der zweiten am gróBten. Die ferromagnet. 
Metalle, As, Sb u. Bi fallen natiirlich heraus, ebenso Ga, wohl wegen Unreinheit des 
Materials, die viel ausmacht. Aus der Diskussion der K A PlTZAschen Arbeiteń ist 
folgendes lieryorzuheben: aueh bei ideał reinem Pb ist bei 7° absol. noch ein meBbarer 
Widerstand vorhanden. Die Supraleitfahigkeit beruht auf unbekannten Ursachen u. 
ist nicht ais eine gewóhnlicho, sehr groBe Leitfiihigkeit anzusprechen. Ein Vergleich 
der Resultate m it den neueren physikal.-mathemat. Theorien ist noch nicht móglich; 
die Theorien reichcn fiir tiefe Tempp. u. hohe Feldstiirken nicht aus. (Physikal. Ztschr. 
30. 827—36. 15/11.1929. Charlottenburg, P. T. R.) W. A. R o th .
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R. W. Drier und C. T. Eddy, Beziehung zwischen der Endstruktur harlgezogenen 
Kupferdrahtes und der eleklrisćhen Leitfdhigkeit. Angelassener Cu-Draht hat eine hohere 
Leitfabigkeit ais hartgezogener Draht, aber andererseits ist die Zugfestigkeit geringer. 
Die in diesen bciden Cu-Drahtsorten herrschenden Verhaltnisse sollten naher unter- 
sucht werden. Es ergab sich, daB die Krystallorientierungcn in hartgezogenem Cu- 
Draht von der Oberflache zum Kern vorherrschend werden. Die Orientierung zeigt 
die Wiirfelkante parallel zur Easerachse oder der Zugrichtung. Die Widerstands- 
messungen lassen erkennen, daB der Widerstand mit dem Grad dieser besonderen Art 
Yorherrschender Krystallisation ansteigt. Aus vorliegender Arbeit u. der von F. W. H ae- 
RIS (Proc. Inst. Metals Div., A. I. M. E. 1928. 518) scheint zu folgen, daB eine ahnliehe 
Beziehung auch zwischen der Zugfestigkeit u. dem Grad der Torherrschenden Krystalli
sation vorhanden ist. In  angelassenem Cu ist keine Krystallorientierung vorherrschend. 
Die durchschnittlichen spezif. Widerstande von der Oberflache zum Kern schwanken 
in angelassenen Cu-Drahten nicht. Die Materialeig. des Kernes eines hartgezogenen 
Drahtes nilhert sich — entsprechend der vorherrschenden Orientierung —- dem eines 
Einkrystalles. Dementsprechend scheint die Theorie der hóheren Leitfahigkeit in 
Einkrystallen nicht riclitig zu sein. (Techn. Publ. Amor. Inst. Mining metallurg. 
Engineers 1929. Nr. 259. 10 Seiten. Houghton [Mich.], Michigan College of Mining and 
Technology.) WlLKE.

Er. Toporescu, Uber das Potenlial der Mełalle in reinen Fliiśsigkeiten. Vf. miBt 
die Potentialdifferenz zwischen Pt- u. Zn-Elektroden in A.-Homologen. Die Verss. 
ergeben, daB das Potential um so groBer wird, je rauher die Oberflache der Elektrode 
ist. — Bei vergleichbaren Bedingungen ergibt sich folgende Reihe: (P =  Potential
differenz in V, K  =  DE.).

P  K
Butyl-Alkohol . . . .  0,622 19,2
Amyl-Alkohol . . . . 0,692 16,0

P K
Metbyl-Alkohol . . . 0,517 33,2
Athyl-Alkohol . . . .  0,537 25,8
Propyl-Alkohol . . . 0,600 22,2
Vff. kommt zu dem SchluB, daB kein Parallelismus zwischen der Potentialdifferenz 
u. der DE. besteht; jedoch konnen Unterschiede durch den Mol.-Bau der Eli. bedingt 
sein. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 300—02. 3/2. 1930.) L o r e n z .

D. J. Brown und John C. Zimmer, Das Oxydationspoiential der Bleidioxyd- 
Elektrode in iiberchlorsaurer Lósung. Es werden Ketten folgender Art gemessen: 
Pt, P b02 ] Pb(C101)2, HC104 [ H2, Pb. Das P b02 wurde 1. elektrolyt., 2. chem. her- 
gestellt. Bei den elektrolyt. Praparaten fand sich zunachst ein hoher EK.-Wert, der 
bald auf einen langere Zeit konstant bleibenden Wert abfiel; allmahlich sank dann die 
EK. weiter. Yff. glauben, daB zunachst instabile Teile Torhanden sind, die bald in 
die stabile iibergehen (konstanter Wert) u. daB dann infolge Pb++-Bldg. langsamer 
Abfall stattfindet. Die Werte von 1. u. 2. stimmten innerhalb 1—2 Millivolt iiberein. 
Der EinfluB des Pb(C10.,)2 auf das Potential der H2-Elektrode (vgl. M a x t e d , Journ. 
chem. Soc., London 117 [1920]. 1501) ist in Lsgg., die verdiinnter ais 0,1 mol. sind, 
zu vernachlassigen. Das Standard-Oxydationspotential von Pb++/P b 0 2 in molarer 
H+-Lsg. wurde zu 1,467 ±  0,003 Volt bestimmt. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1—6. 
Jan. 1930. Lincoln [Nebraska], Univ. of Nebraska.) K l e m m .

Nelicia Mayer, tjber das Potential von Glucosidlosungen. Ausfuhrlichere Wieder- 
gabe der C. 1929. II. 2023 referierten Unterss. (Journ. Chim. physiąue 26. 565—73. 
25/12. 1929. Paris, Inst. f. physikal. chem. Biologie.) L o r e n z .

D. A. Mac Innes und Malcolm Dole, Das VerMlien von Glaselektroden ver- 
schiedener Zusammensetzung. (Vgl. C. 1929. II. 457. 1930. I. 104.) Vff. haben kurzlieh 
eine Form der Glaselektrode angegeben, die sehr ldein ist u. einen sehr geringen inneren 
Widerstand hat, so daB genaue Messungen ausgefiihrt werden konnen. Das Wesentliehe 
ist dabei, daB das Glas zu einem sehr diinnen Hautchen ausgeblasen wird, das sich 
dann an ein erhitztes Glasrohrehen leieht ,,ankleben“ laBt. In dieses Róhrchen, das 
mit Vio’n- HC1 teilweise gefiillt ist, taucht dann eine Ag/AgCl-Elektrode. — Es wird 
mm untersucht, welches Glas fiir derartige Zweeke besonders geeignet ist. Dazu wurden
— mit Unterstiitzung von W. Morey — verschiedene Glaser ersclimolzen. Beurteilt 
wurde nach folgenden Gresichtspunkten: 1. Potential im Glas, das „Asymmetrie- 
Potential“, ermittelt durch Messung der EK. zwischen einer AgCl-Ag u. der Glas
elektrode, wenn sich beide in Vio_n- HCI befanden; 2. der innere Widerstand soli móglichst 
klein sein; 3. Brauchbarkeit fiir 'pn-Messungen. Ais allen anderen iiberlegen erwes 
sieh ein Glas mit 72% Si02, 6%  CaO u. 22% Na20. Bemerkenswert ist vor allem,
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daB dieses Glas auch noch in sehr stark alkal. Lsgg. recht gute Werte zeigt. Es ist 
fiir pn-Messungen yorziiglich geeignet, soweit der Ph =  9,5 nicht iibersteigt; dureh 
starkę Salzlsgg. kann diese Grenzc erniedrigt werden. Einzelheiten im Original. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 52. 29—36. Jan. 1930. New York, N. Y., Rockefeller Inst. for Medical 
Research.) K l e m m .

A. Cotton und G. Dupouy, Magnetische Felder, die von dem groflen Elektro- 
magnelen von Bellevue erzeugt werden. Dio Topographio der magnet. Felder bei Ver- 
wend. yerschiedencr Polschulie wurde untersucht. (Compt. rend Acad. Sciences 190. 
544—47. 3/3. 1930.) W r e s c h n e r .

Francis Bitter, Magnetische Susceptibilitdt von Stickoxyd bei 296 und 2160 K. 
(Vgl. C. 1929. II. 1137.) Der Unters. lag die Absicht zugrunde, die Methoden zur 
Messung von Gassusceptibilitiiten zu yerbessern. Im  inhomogencn Magnetfeld wird 
ein Probekórper aus Glas an einem Quarzfaden aufgehangt in einem GlasgefiiC, daB 
mit dem Untcrsuchungsgas gefiillt ist. Der Vorzug der Konstruktion des Vfs. vor der- 
artigen Anordnungen anderer Autoren besteht in der Vermeidung iibermaBiger Kraft- 
wrkgg. auf den Probekórper ohne Anwendung paramagnet. Substanzen, die die Appa- 
ratur temperaturempfindlich machen. Beschreibung der Apparatur ist nur auf Grund 
der Abbildung verstandlich. Die Messungen ergeben die Berechnungsgrundlagen fiir 
das Verhaltnis der Quadrate der magnet. Momente von NO bei 2.96, bzw. 216°, welches 
sich zu 1,08 ergibt, in guter tlbereinstimmung mit VAN V l e c k s  Berechnung. (Proceed. 
National Acad. Sciences, Washington 15. 638—42. Aug. 1929. Pasadena, Calif., Norman 
Bridge Lab. of Phys., Calif. Inst. of Technol.) K y r o p o u l o s .

T. Wilner und G\ Borelius, Messung der Warmeleitfahigkeit des Luftstickstoffs 
bis 500°. Vff. bestimmen die Warmeleitfahigkeit ), von Luft bei 24° zu 60,0 ±  1,4-10“ 6 
u. von Luftstickstoff bei 325 u. 500° zu 96 ±  5 bzw. 112 ±  4-10-6 g cal/cm grad sec. 
Die Werte schlieBen sich an die fruherer Messungen gut an. Die Warmeleitfahigkeit 
von Luft u. N2 laBt sich dureh die empir. Gleichung: 106 ). =  —28,5 +  5,15 ]/ T  dar- 
stellen. (Ann. Phjrsik [5] 4. 316—22. 8/2. 1930. Stockholm.) L o r e n z .

E. F. Mueller, Das iiberłebte mechanische Warmeaquivalent. Vf. stellt fest, daB 
das mechan. Warmeaąuiyalent uberfliissig ist, wenn filie Energien in einheitlichem 
MaB ausgedriickt werden. Allcrdings ist es fraglich, ob dies prakt. ist. (Mechan. 
Engineering 52. 139—41. Febr. 1930.) L o r e n z .

R. D. Kleeman, Eine Bemerkung uber die Ableitung einer Zustandsgleichung von 
Mischungen aus den Zmtcmdsgleichungen der Beslandteile. Die fruher (vgl. C. 1929. 
I. 207) abgeleiteto Zustandsgleichung einer Mischung erhalt dureh Einfiihrung einer 
Temp.-Funktion einen allgemeineren Charakter. (Journ. Franklin Inst. 209. 229—36. 
Febr. 1930. Schenectady, N. Y.) L o r e n z .

T. Takeuchi, Broimische Bewegung in einem Feld thermischer Strahlung. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 190. 292— 93. 3/2. 1930.) L o r e n z .

Louis J. Gillespie, Die Berechnung der Fugazitat von Gasgemischen aus me/3baren 
Groflen. II. llire Beziehung zu den Tangenten gewisser thermodynamisćher Diagramme. 
Naherungsgleichungen fiir wiclitige ihermodynamische Eigenschaften von Gasgemischen. 
(I. ygl. C. 1929. II. 2316.) Nachdem im ersten Teil die Fugazitat bei verschwindendem 
Druck ais endlich erkannt u. eine Bereclmungsmethode dafiir angegeben worden war, 
soli dieselbe GróBc fur Gasgemischo bereehnet werden. Die Rechnung beruht darauf, 
daB bei niederen Drucken die Fugazitat der reinen Komponente etwa proportional 
dem Druck ist. Man erhalt thermodynam. Beziehungen, aus denen sich die Fugazitat 
berechnen liiBt. In  die Berechnung geht an Materialkonstanten nur der Kohasions- 
druck ein. Ferner werden die Anderungen bereehnet, die die wichtigsten thermo
dynam. GróBen bei der Mischung e,rfahren. Die Gleiehgewichtskonstantc eines Gas- 
gleichgewichtes erscheint yon der Zus. des Gasgemisches bei konstantem Druck u. 
Temp. abhangig. Die Abhangigkeit ist gleichfalls dureh den Kohasionsdruck der 
einzelnen Gase gegeben. (Physical Rev. [2] 34. 1605—14. 15/12. 1929. Research Lab. 
of Phys. Chem., Massachusetts Inst. of Technology.) E i s e n s c h i t z .

A. Eucken, Cliemische Konstanten und Dampfdruckkonstanien. Der N e r n s t - 
sche Satz ist zur Berechnung chem. Gleiehgewichte nur anwendbar, wenn die elemen- 
taren Bausteine der festen Korper bis zu den tiefsten Tempp. statist. ganz eindeutig 
angeordnet sind, es sind aber oft labile, „eingefrorene Phasen“ yorhanden. Sind die 
aus Gleichgewichten abgeleiteten wahren chem. Konstanten j k  mit den aus Dampf- 
drucken abgeleiteten jv ident., so muB man annehmen, daB sich das Kondensat im
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idealen NERNSTschen Zustand befindet; sind sie yerschieden, so liegt eine eingefrorene 
Phase vor. Die Formeln fur jK u. jv werden entwickelt, die yorliegenden Werte von jK 
tabelliert. Fur 14 Gleichgewichte stimmen die empir. ermittelten Integrationskon- 
stanten J k  mit den bereehneten befriedigend uberein, so daB das Problem der absol. 
Bereclmung homogener Gasgleichgewichte ais gel. zu betraehten ist. Die jK- u. die 
jj,-Werte werden yerglichen. Beim Brom besteht eine gewisse Unsicherheit in bezug 
auf die Schmełzwarme. Kontrollmessungen ergaben dio Richtigkeit des Wertes yon 
R e g n a u l t  (2,58 kcal/Moi). Fiir N2, 0 2, HCl, HBr, H J, NO stimmen jjc u. jv inner- 
halb der Fehlergrenzen uberein, fur NH3, H 20, J 2, C02 u. CH, ist der Untersehied 
etwas groBer, fiir J 2, NH3 u. C02 scheint er reell zu sein; bei Cl2 u. CO ist der Unter- 
sehied reell. Fiir einige heterogene Gleichgewichte ist 2  jK geniigend mit J k  empir. 
iibereinstimmend, fiir die Bldg. yon Metallhalogeniden ist letztere GróBe fast durchweg 
um etwa log 4 groBer, fiir den festen Kohlenstoff scheint die Nullpunktsentropie den 
Wert B  log 2 zu haben. DaB fiir N2 u. CH4 jg  sehr nahe gleich jv ist, iiberrascht, da 
dort ahnliche Verhaltnisse wie beim H 2 yorliegen konnen, was naher diskutiert wird. 
Bei CO ist die bisher zwischen 10 u. 61,5° absol. untersuchte Modifikation ais „ein
gefrorene Phase" anzusehen. (Physikal. Ztschr. 30 . 818—26. 15/11. 1929. Breslau,

Worth H. Rodebush, Die Entropie des Wasserstoffs. Die Berechnung der 
Entropie fiir ł/2 H, aus therm. Daten ergibt einen Wert von nahezu 15,0. Aus dem 
Gleichgewicht der Elemente m it W. ergeben sich zwischen 15 u. 16 Entropieeinheiten, 
u. die Unsicherheit wurde bisher der Unsicherheit der therm. Daten zugeschrieben. 
Der Vf. greift die Diskussion erneut auf, mit Hinblick auf den Befund von B o n h o e f f e r  
u. H a r t e c k , sowie E u c k e n , wonach ein Gemisch zweier Molekiilarten yorliegt, yon 
so geringer Umwandlungsgeschwindigkeit, daB erst nach langer Zeit bei niedriger Temp. 
Gleichgewicht sich herstellt. Hieraus ergibt sich, daB sich die therm. Daten nicht auf 
den Gleichgewiehtszustand beziehen, woraus aller Wahrseheinlichkeit nach aus diesen 
ein hóherer Entropiewert anzunehmen ist. Aus dem Zustand des Wasserstoffs bei 
niedrigen Tempp. ergibt sich seine Entropio ais diejenige eines einatomigen Gases 
yom At.-Gew. 2,016, woraus sich fur 1/2 H2 der Wert 17,0 errechnet. (Proceed. National 
Acad. Sciences, Washington 1 5 . 678—800. Aug. 1929. Chem. Lab., Uniy. of Illi
nois.) K y r o p o u l o s .

Andreas Smits und Emanuel Swart, Die zur genauen Bestimmung von Dampf- 
drucleen nolwendigen Mapnahmen. Um die letzten Gasspuren aus einer FI. zu ent- 
fernen, genugt nicht abwechselndes Gefrierenlassen u. Schmelzen im Vakuum. Die 
Vff. bilden einen App. ab, der Gefrierenlassen u. Schmelzen u. Dcst. im Vakuum u. 
die Kontrolle der Druekdifferenz zwischen Destillat u. Ruckstand erlaubt. Die iibliche 
Priifung m it elektr. Entladungen, wahrend man die Substanz m it fl. Luft kiihlt, ist 
ebenfalls irrefiihrend. (Journ. chem. Soc., London 1 9 2 9 . 2724—26. Dez. Amsterdam,

J. J. van Laar. Uber den Einfluji eines indifferenten Gases unter Druck auf den 
Dampfdruch des Wassers. B a r t l e t t  wies (C. 1 9 2 7 . I. 2891) nach, daB der Dampf- 
druck des W. stark steigt, wenn ein Gas yon starkem Druck beigemischt ist. Vf. 
berechnet den Partialdruck des W. in dem binaren System (W. +  Gas) exakt thermo- 
dynam. (mit den molaren thermodynam. Potentialen). Der Kernpunkt ist, daB die 
totale Verdampfungswarme des W. im W.-Gasgemisch viel geringer ist ais fiir reines W. 
Die Rechnung wird fiir W. +  N2 (1000 at) bei 50° durchgefuhrt. Es resultiert eine 
Erhóhung des Druckes auf das 3,846-fache, wahrend das 3,933-fache beobachtet war. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 1 4 5 . 207—19. Dez. 1929. Tavel s. Clarens.) R o t h .

T. Batuecas, C. Schlatter und G. Maverick, tlber die Kompressibilitdt bei 0° 
und unterlialb einer AtmospMre und die Abweicliung vom Avogadroschen Geselz bei mehreren 
Gasen. IV. Kohlenoxyd und Stickstoff. (III. vgl. C. 1 9 2 5 . II. 128.) In  gleieher App. 
wie friiher bestimmen Vff. p v fiir CO u. N2. Die Abweichung vom A v 0GADR0sch en  
Gesetz (1 +  ?.) ergibt sich fiir CO zu 1,00048, der Kompressibilitatskoeffizient daraus 
zu 6,3-10-8. Fur (1 +  ).) ist der Mittelwert aus den bisher angestellten Unterss. 1,0006 
(mit dem hohen Wert von 1,00081 yon R a y l e i g h ) .  Fiir N2 ergibt sich (1 +  ).) zu 
1,00045, daraus die Kompressibilitat zu 5,9-10_0. Mittelwert fiir (1 +  -̂) =  1,00044. 
(Journ. Chim. physiąue 26 . 548—55. 25/12. 1929. Genf, Uniy., Physikal.-chem. 
Lab.) “ L o r e n z .

James A. Beattie und Charles K. Lawrence, Einige der tltermodynamischen 
Eigensćhajten von Ammoniak. I. Die Kompressibilitdt und eine Zustandsglc.ichv.ng fiir

Techn. Hochsch.) W . A . R o t h .

Uniy.) W . A . R o t h .
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gasfórmiges Ammoniak. Der Dampfdruck von flussigem Ammoniak. N a ch  e in e r k u rz e ń  
t )b e rs ic h t  iiber d ie  L ite ra tu rw e r te  geben  Vff. e in ige V erb esse ru n g en  d e r A p p a ra tu r , 
d e reń  w esen tlich e  E in ze lh o iten  b e re its  C. 1924. I .  2558 y e ro ffe n tlic h t s in d . N ach  d e r 
iso m e tr . M eth o d e  w ird  d ie  Kompressibilitat v o n  N H ;)-G as v o n  75—325° u . 20—95 ccm /g 
gem essen ; m it  d en  W erten  v o n  M e y e r s  u . J e s s u p  (R efrig . E n g . 11 [1925]. 345), 
d ie  bei k le in e ren  D ru ck en  m aBen, s tim m e n  d ie  W e rte  au sg cze ich n e t (besser a is 0 ,l°/o) 
u b ere in . D ie  D a rs t .  d e r be id en  M essungsre ihen  i s t  m it  e in e r B e a t t i e - B r i d g m a n -  
G leicliung m óglich ; b e n u tz t  m an  n u r  d ie  W e rte  v o n  M e y e r s  u . J e s s u p ,  so e rh a l t  
m a n  e tw as a n d ere  K o n s ta n te n . —  D as N o rm a lg ew ich t eines L ite rs  N H 3 b e tr iig t  n a c h  
d e n  M essungen de r Vff. 0,7706, n a c h  d en en  v o n  M e y e r s  u . J e s s u p  0,7715; d e r ex- 
p e rim en te lle  W e r t  des B u re au  of S ta n d a rd s  i s t  0,7713, d a s  M itte l a n d e re r  so rg fa ltig e r 
M essungen 0,7708. — D ie Dampfdrucke v o n  fl. N h 3 w erd en  v o n  30—132° gem essen 
u . s tim m en  m it  den  M essungen des B u re au  of S ta n d a rd s  ( C r a g o e ,  M e y e r s  u. T a y l o r ,  
Jo u rn . A m er. chem . Soc. 42 [1920]. 206) yorzu g lich , m it  d en en  y o n  K e y e s  u . B r o w n l e e  
( Jo u rn .  A m er. chem . Soc. 40 [1918]. 25) re c h t  g u t  iiberein . ( Jo u rn .  A m er. chem . Soc. 52.
6—14. J a n .  1930. C am bridge  [M ass.], I n s t .  of T ech n .) K l e m m .

R. Rinkel, Die Bestimmung von Cp/Cv. R u c h a r d t  bat (C. 1929. I. 1666) einen 
einfachen App. von L e y b o l d  (Flasche mit aufgesetztem, ganz kalibr. Rohr u. genau 
passender Stahlkugel) benutzt, um schnell Cp/Cv zu bestimmen. Vf. gibt einen noch 
einfacheren Weg an, wo nur die Kugelreibung an der Wand ais Korrektion eingeht. 
(Physikal. Ztschr. 30. S05. 15/11. 1929. Koln, Physikal. Inst., Univ.) W. A. R o t h .

I. Maydel, Die ałlgemeine Formel zur Bereclmung der Atom- oder Molekularwdrme 
sowie der spezifischen Wannę der Elemente und ilirer V erbindungen im festen Zustaiule. 
Nach kurzer Darlegung der in der yorangegangenen Veróffentlichung (vgl. C. 1929 
1 .1424) erhaltenenErgebnisse zeigtVf., daB dieParameter der Gleichung f i= y —u/(t +  /?) 
(/i =  wahre Atomwarme, a =  939,8) Funktionen der Lage des Elementes auf den 
Reihen des period. Systems (in der BoHRschen Form) sind. Es wird dann auf die 
Abweichungen zwischeń den Rechnungen des Vfs. u. den experimentellen Ergebnissen 
hingewiesen. Weiter wird eine Formel angegeben, die bei bekannter Warmemenge 
die erzeugte Temp. zu bereelmen gestattet. — Bzgl. der nun folgenden Berechnungen 
zum Koppschen Gesetz muB auf das Original yerwiesen werden. Die Methode der 
Berechnung der „derzeitigen“ Atomwarmen fiir beliebige Temp. der gasfórmigen Ele
mente u. einzelner Gruppen (CN; C02; OH) ergibt die Móglichkeit, die Mol.- u. spezif. 
Warmen aller festen Stoffe fiir beliebige Tempp. zu berechnen. — In einer Tabelle 
sind die wahren Atomwarmen bei 15° der Elemente (u. einiger Gruppen) sowie ibre 
Parameter zusammengestellt. — Die Berechnungen stehen oft im Widerspruch mit 
den aus der Literatur entnommenen experimentellen Ergebnissen, was Vf. auf die 
Ungenauigkeit der Bestst. zuruckfiihrt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 186. 289—323. 
7/2. 1930. Laibach [Jugoslavien], Kónig Alexander-Univ., Chem. Inst.) L o r e n z .

James A. Beattie, Die Warmeinlialte von realen Gasen und Misćhungen realer 
Gase. Vf. leitet Naherungsausdriicke fur die spezif. Warmen von realen Gasen aus der 
Zustandgsleichung von B e a t t i e -B r id g e m a n  ab, u. yerifiziert sie an Luft u. NH3 
mit brauchbarer Genauigkeit. Fiir Misćhungen realer Gase wird, unter Voraussetzung 
verschwindender Jlischungswarme bei niederen Drucken, aus den Zustandsgleichungen 
ein Ausdruck fiir die spezif. Warmen ais Funktion der ZustandsgróBen abgeleitet. 
(Physical Rev. [2] 34 . 1615—20. 15/12. 1929. Mass. Inst. of Teehnol.) E i s e n s c h it z .

F. G. Keyes und L. B. Smith, Dampfdruck des Wassers vom Gefrierpunkt bis 
zur kritisclien Temperatur. Vff. yersuchen, die Dampfdruekkurye yon W. im ganzen 
Fl.-Bereich durch eine halb theoret. Gleichung darzustellen. Am zwbckmaBigsten 
wird das ganzc Bereich in drei Teile zerlegt u. die Konstanten fiir jeden Teil besonders 
berechnet. Die Abweicliung von den experimentelłen Werten betriigt von 0—150°
0,04%, von 150—290° u. von 290—374° 0,097%. SchlieBlich wird noch yersueht, 
die Diskrepanz zwischen den M.I.T.- u. den Reichsanstaltwerten ,zu erklaren. Einige 
neu gemessene Druckwerte bei Tempp. iiber 160° werden mitgeteilt. (Mechan. En- 
gineering 52. 124—27. Febr. 1930. Cambridge, Mass., Inst. of Technology, Labor. f. 
phy&ikal. Chem.) Ł ‘L o r e n z .

N. S. Osborne, H. F. Stimson und E. F. Flock, Bericht iiber den Fortschritt 
in Dampfuntersuchungen im Bureau of Standards mit Bcstimmungen des Wdrmeinhalts 
und der latenten Warnie bis 2700 C. Źusammenfassung bereits mitgeteilter Ergebnisse 
von Unterss. des Warmeinhalts u. der Verdampfungswarme yon W. — In einer Tabelle 
sind Warmeinhalt der Fl. u. des Dampfes, Yerdampfungswarme, Yerhaltnis der spezif.
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VolI. u. Entropio der FI. u. des Dampfes von 100° (Entropie der FI. von 0°) bis 270° 
zusammengestellt. — Die Verdampfungswarme L  lśiBt sich im angegebenen Temp.- 
Bereich durch die empir. Beziehung L  =  0,00258 (374 — t)- — 5,8863(374 — t) +  
249,9(374— f)V= — 113 (374— t)'U mit einer Genauigkeit von 1 auf 2500 darstellen. 
(Mechan. Engineering 52. 127—30. Febr. 1930.) L o r e n z .

Franz Simon, Martin Ruhemann und W. A. M. Edwards, Die Sclimelzkiirven 
von Wasscrsloff, Neon, Stickstoff wid Argon. Vff. bestimmen die Schmelzkuryen von 
Ho, Ne, Ar u. N, in der friiher (C. 1929. I. 2393) beschriebcncn Apparatur, die in- 
zwischen so weit verbessert wurde, daB Drucke bis 5000 kg/qcm gemessen werden 
konntcn. Die Ergebnisse sind in Tabellen zusammengestellt. Aus den beobachteten 
Werten werden mittels der CLAUSIUS-CLAPEYRONsehen Gleichung die Volum- 
anderungen beim F. berechnet. Da D.fi. bekannt ist, laBt sich also auch D.fe. angeben:

H , N2 Ar (Bei Ne ist die Schmelz-
0,086, 0,956 1,59 warme nicht bekannt.)

Die so ermittelten Werte stimmen mit den direkt beobachteten nicht gut iiberein, 
sind aber ais die sichersten anzuspreehen, da die direkte Best. schwierig ist. — Die 
Ergebnisse lassen sich, wie schon friiher bei He gefundcn, durch eine Gleichung: 
log (p +  a) =  c.log T  +  b darstellen. — Die Schmelzkurve des H» schlieBt sieh gut 
an die von K e e s o m  zwisehen 14—20° absol. bestimmto an; die tiefsten Werte von 
K e e s o m  liegen jedoch etwas unter den aus den Verss. der Vff. extrapolierten. So 
findet K e e s o m  den Tripelpunkt zu 13,94° absol., wahrend Vff. aus ihren Verss. 
13,87° extrapolierten. Es ist anzunehmen, daB K e e s o m  mit einem Gemisch von 
25% p- u. 75% 0-H2 arbeitete, wahrend Vff. ein 50: 50-Gemisch verwendeten. — 
Die GroBe a in obiger Gleichung war mit der Bedeutung des Binnendrucks eingefuhrt 
worden. Es zeigt sich, daB a mit fallendem Kp. (Metalle — organ. Stoffe — Gase) 
stark abfallt. Da der Binncndruck aber nicht allein von der Temp. abhangt, ver- 
wenden Vff. zu genauerem Vergleich die von S t e f a n  (Ann. Physik 29 [1886]. 655) 
angegebene Beziehung: Binnendruclt =  C(). — R T )j V (G eine Konstanto ~  1; A =  mole- 
kulare Verdampfungswarme; V =  Molvol.). Wird log a gegen log C(). — R T ) / V  
aufgetragen, so resultiert eine Gerade mit einer Neigung von fast genau 45°. Diese 
Ubereinstimmung bei einer Variation der Binnendruckc um drei Zehnerpotonzon 
zeigt, daB ein eindeutiger Zusammenhang zwisehen a u. dem Binnendruck besteht. 
(Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 6. 331—42. Febr. 1930. Berlin, Univ., Pliysikal.- 
chem. Inst.) L o r e n z .

P. E. Verkade und J. Coops jr., Calorimetrische Untersuchungen. XVIII. Einige 
Messungen an zwei Hydrobenzoinen. (XV. vgl. C. 1929. I. 1198.) Das innerlich kom- 
pensierte Hydróbenzoin (F . 135,5—136,5°) hat nach ubereinstimmenden Verss. der Vff. 
u. von W. A. K o t h  u. F r . M u l l e r  (unyeróff.) eine molare Verbrennungswarme bei 
konstantem Druck mit auf das Vakuum bezogenem Gewicht von 1721,3 kcal15. Das 
d- u. 1-Isohydrobenzoin (F . 147,5—148,5°) hat 1720,8 bzw. 1721,1 kcal]-. Ein (un- 
yeróffentlichter) Wert von W. A. R o t h  u. F r . M u l l e r , der 2,5°/„0 hoher liegt, ist 
unwahrscheinlich, weil er eine Racemisierungswarme von 4 kcal ergabe, wahrend man 
bisher nur Werte zwisehen 0,3 u. 2,1 kcal beobachtet hat. Das rac. Isohydrobenzoin 
(F . 118—119°) hat eine Verbrennungswarme von 1720,0 kcal (nacli R o t h  u. M u l l e r  
nur unwesentlich gróBer). DaB d- u. 1-Verbb. den gleichen Energieinhalt haben, war 
vorauszusehen, ist aber hier zum erstenmal sicher festgestellt. Die STOHMANNsche 
Regel, daB von Isomeren das tiefer schmelzende die gróBte Verbrennmigswarme besitzt, 
gilt fiir asymm. u. rac. Verbb. nicht regelmaBig. Verbrennungswarme u. Konst. oder 
andere physikal.-chem. Daten hangen, namentlich bei krystallisierten Stoffen, nicht in 
einfacher Weise zusammen. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 48. 1031—34. 28/8. 1929. 
Rotterdam, Handelshochsch.) W. A. R o t h .

P. E. Verkade, J. Coops jr.. A. Verkade-Sandbergen und Chr. J. Maan, 
Calorimetrische Untersuchungen. XVII. und XIX. Thermochemische Studien iiber 
Cycloparaffine und ihre Derivate. XVII. Experimentelle Dateń fiir fiinf- und sechs- 
gliedrige cyclisćhe Diacetate. (XVIII. vgl. vorst. Ref.) Die nachstehenden Daten schlieBen 
sich unmittelbar an Mitt. XV. (C. 1929 .1. 1198) an. 1. Cyclopenian-cis-l,2-diol-diacelal. 
Aus dem Diol mit Essigsaureanhydrid; farblose FI. Kp.2,0 80,0—80,5°, F. —5,0°. 
Qv 1114,7 kcal.i5°. 2. Cyclopentan-l,2-diol-diacetat, Kp.3>5 85,5—86,5°. F. —3,9°. 
Qp 1114,0 kcal.15°. 3. Hydrinden-cis-l,2-diol-diaeelal. Aus dem Diol mit Essigsaurc- 
anhydrid. F. 49,8 bzw. 50,8—51,6°. Qv 1515,7 kcal.ió". 4. IIydrinden-lrans-1,2-diol- 
diacelat. Aus dem trans-Diol. War nicht zum Krystallisieren zu bringen. Kp.10i0 162,2
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bis 162,6 bzw. Kp.0,s 160,0—160,2. Qp 1519,3 kcal. 15°. Zum Vergleich von  3. u. 4. 
wird dio Schmelzwarme von 3. bestimmt werden miissen, da sich 3. nichtunterkiihlen 
lieB. 5. l,2,3,4-Telrahydrcmaphihalin-cis-l,2-diolacetat. Durch Acetylieren des Diols.
E. 77,5 bzw. 78,6—79,4°. Qv 1669,1 kcal. 15°. 6. 1,2,3,4-TetrahydronapMialin-trans-
1.2-diol-diacetat; nach S t r a u s  u . R o h r b a c h e r  (C. 1921. I. 534), E. 83,5 bzw. 84,0 
bis 84,5°. Qv 1667,5 kcal. 150. 7. Cydohexan-cis-l,2-diolacetat aus dem Diol. Kp.12 113,8 
bis 114,0°; durch Rektifizierung im Kathodenvakuum gcreinigt. Qv 1262,1 kcal.15. 
8. Cyclohexan-lrans-l,2-diol-diacelat. Kp.11>5 113,0—113,2. Q„ 1263,7 keal.16. 9. 1-Plie- 
nylcycloliexan-cis-l,2-diol-diacetat. Aus dem Diol. E. 135,5 bzw. 136,4—137,8. Qv
1984,3 kcal.15. Die gefundenen Verbrennungswarmen gelten fiir eine isotherme Rk. 
bei 19,5°. — DaB bei der Acetylierung mit Essigsaureanhydrid Diacetate mit der stereo- 
chem. Konfiguration der Diole entstehen, ist wahrscheinlich, da durch Verseifung in allen 
untersuchten Fallen das urspriingliche Diol zuruckerhalten wurde. Es besteht aber 
immer noch — die auch wenig wahrseheinliche Móglichkeit — daB bei Acetylierung 
u n d  Verseifung Konfigurationsanderungen stattgefunden haben.

XIX. Ezperimentelle Dalen fiirfunf- und sechsgliedrige cyclische Dibenzoate. 1. Cyclo- 
penłan-cis-1,2-diol-dibenzoat. Wie alle Benzoate aus dem Diol mit Benzoylchlorid 
in Pyridin. F. 45,8 bzw. 46,5—47,5°. Qp 2242,3 kcal.15. 2. Cyclopentan-trans-l,2-diol- 
dibenzoat. F. 61,4 bzw. 62,2—63,2°. Qp 2240,5 keal.1E. 3. 1-Methylcyclopentan-trans-
1.2-diol-dibenzoat. E. 59,2; 59,5—60,4; 59,4; 60,2—61,2°. Qp 2396,2 kcal.łG. 4. Hydr- 
inden-cis-l,2-diol-dibenzoat. F. 108 bzw. 109,5—110,5°. Qp 2645,3 kcal.150. 5. Hydrinden- 
trans-l,2-dioldibenzoat. F. 77,0 bzw. 77,5—78,5°. Qp 2647,3 kcal.150. 6. 1,2,3,4-Tetra- 
hydronaphthalhi-cis-l,2-diol-dibenzoat. F. 122,5; 123,0—124,0°. Qp 2799,4 kcal.150. 
7. l,2,3,4-Tetrahydronaphtlialin-trans-l,2-diol-dibenzoat. F. 135,5 bzw. 137,2—137,8°. 
Qp 2797,9 kcal.15. 8. l,2,3,4-Telrahydronaphthalin-cis-2,3-diol-dibenzoat. F. 127,6 bzw.
123.8—129,8°. Qp 2797,8 kcal. 15. 9. l,2,3,4-Tetrahydronaplithalin-trans-2,3-diol-di-
benzoat. F. 90,5 bzw. 91,6—92,0°. QP 2800,1 kcal.150. 10. Cyclohexan-cis-l,2-diol-
dibenzoat, F. 62,2 bzw. 62,6—63,6°. B r u n e l t s  Angabe (Ann. Chim. [8] 6 [1905]. 283) 
71,5° ist hiermit nicht zu vereinen; der in seiner Torliiufigen Mitteilung gegebene Wert 
63° stimmt mit dem hier gefundenen iiberein. Anzeichen fiir Dimorphie ergaben sich 
nicht. Qj, 2392,5 kcal.150. 11. Cycldhexan-trans-l,2-diol-dibmzoat. F. 92,0 bzw. 93,0 bis 
93,5°. Qp 2388,7 kcal.150. 12. l-Methylcyclohexan-trans-l,2-diol-dibenzoai. F. 101,2 bzw.
101.8—102,6°. Qp 2545,2 kcal.150. Das entspreehende cis-Praparat konnte nicht krystalli-
siert erhalten -werden. — Bzgl. der Konfiguration gilt das am Ende der vorhergehenden 
Abhandlung gesagte. (L ie b ig s  Ann. 477.. 279—88. 289—97. 11/1. 1930. Rotterdam, 
Kiederl. Handelshochschule.) K l e j i m .

F. Bourion und E. Rouyer, Ebullioskopische St-udie uber die molekularen Oleich- 
gewichte des Resorcins in Bariumchloridlosungen. (Vgl. C. 1930.1. 2370.) Vff. berechnen 
dio Gleichgewichtskonstante K  des in BaCl2 gel. Resorcins aus der Best. der Siedepunkts- 
erhohung in 2 verschieden konz. Lsgg. Es stellt sich ein Gleiohgewicht zwischen einfachen 
u. doppelten u. zwischen einfachen u. dreifachen Moll. ein. K  wachst mit der BaCL- 
Konz., ist groBer ais in einer gleich konz. KCl-Lsg. u. von der gleichen GróBenordnung 
wie in NaCl- u. CaCL-Lsgg., aber kleiner ais in LiCl-Lsg. — Wenn BaCl2 in der binaren 
Lsg. denselben osmot. Druck besitzt, wie in der gleichen Menge reinen W., dann sollten 
BaCI2-Lsgg. die gleichen ebullioskop. Konstanten wie reines W. besitzen. DaB dies 
nicht der Fali ist, laBt sich aus der Solvatation der Ionen erklaren. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 190. 303—05. 3/2. 1930.) L o r e n z .

H. Muraour und G. Aunis, Uber das V'erbrennungsgesetz kolloidcr Pulver. 
(Vgl. M u r a o u r , C. 1927. II. 789.) Die Druck-Zeit-Kurve (J p d t ) ais Funktion des 
Masimaldruckes wurde untersucht. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 485—88. 
14/2. 1930.) W r e s c h n e r .

E. Beri und H. Bausch, Uber Verbrennungsgrenzen brennbarer Gas-J^uftgemische 
bei hoheren Drucken. II. (I. vgl. C. 1927. II. 24.) Nach der in I. beschriebenen Methodik 
werden die Verbrennnngsgrenzen folgender Gase mit Luft bei Drucken bis 800 Atm. 
ermittelt: 1. Technisclies CO (enthielt 2,0°/o H2, l,8°/0 N2). Die Yerbrennungsgrenzen 
sind bei hohoron Drucken groBer; durch Estrapolation auf tiefe Tempp. gelingt es, 
den EinfluB der Ziindung (vgl. Abh. I.) zu eliminieren u. die walire Lage der yer
brennungsgrenzen bei tiefen Drucken zu erhalten. Dabei leistet auch die Analyse der 
Yerbrennungsgase werfrrolle Hilfe. Bei 0 Atii umfassen die Verbrennungsgrenzen ein 
Gebiet von 20,7—64°/0 CO in Luft, bei 800 Atii 15,2—72,2%. 2. Reines CO (98,8 bis
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99,2% CO, Rost Luftbestandteile). Da das unter 1. bcschriebene CO noeli H2, welcher 
dio Bronnbarkeit fórdert, enthiclt, wurde ein H2-freies CO dargestellt. Die Grenzen 
sind hier enger; sie betragen bei 0 Atu 26,3—48,8% CO, bei 800 Atu 19,2—57% CO.
з. W assergasmischung (etwa 51% CO, 46—47% H2). Koch mehr tr itt  der yerbrennungs- 
fordernde EinfluB von H2 beim Wassergas hervor; die untere Grenze wird dureh Druck 
nur sehr wenig verandert (10,4% bei 0, 11% bei 800 Atii), dagegen die obere sehr stark 
(von 63 auf 78%)- Die Erweiterung der Grenzen dureh H 2 diirfte nach B o n h o e f f e r
и. HABER auf die Wrkg. seiner Oxydationsprodd. (OH) zuriickzufiihren sein.
Bzgl. der Verbrennungsprodd. ist zu bemerken, daB an der oberen Grenze — d. h. 
bei imgenugender 0 2-Menge — bei niedrigen Drucken yorzugsweise H 2 yerbrennt, 
bei hohen dagegen CO. 4. Ammoniak konnte mit der untersuchten App. bei Normal- 
druck nur dann zur Entziindung gebracht werden, wenn das Mischungsverhaltnis der 
theoret. Verbrennungsgleichung entsprach; bei hóheren Drucken dehnten sich die 
Grenzen aus (bei 15 Atu 17,1—28,8% NH3). S c h l u m b e r g e r  u. P io t r o w s k i  (Journ. 
f. Gasbeleuchtung 57 [1914]. 941) fanden — wohl wegen gróBerer Ziindstilrke u. 
schlechterer Warmeleitung des GefaBes — weitere Grenzen. 5. Ammoniakkonlaktgas. 
Zur Befreiung yon H 2S dureh Oxydation an akt. Kobie wird dem Kontaktgas 0 2 zu- 
gefiigt. Dieser darf nieht im UberschuB beigegeben werden, denn Kontaktgas mit 
7,8% O, bei 0 Atii u. 5,5% bei 400 Atii ist bereits explosiv. CH.! setzt die Explosions- 
grenze herab. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 145 . 347—59. Dez. 1929. Darmstadt, 
Teehn. Hochsch.) K l e m m .

E. Beri und H. Bausck, t)ber Verbrennungsgrenzen brennbarer Dampf-Luft- 
gemische bei hoheren Druclcen. III. (II. vgl. vorst. Ref.) In gleicher Apparatur wie in II. 
werden die Explosionsgrenzen einiger Dampf-Luftgemische unter dem EinfluB hoher 
Drucke untersucht. Mit Steigerung des Druekes tr itt  eine erhebliche Steigerung der 
Verbrennungsgrenzen ein. Bei A.-Luftgemischen ist das Verbrennungsbereich infolge 
der groBen Oxydationsfahigkeit des A. wesentlich gegeniiber KW-stoff-Luftgemischen 
ausgedehnt. Bei Hexan- u. Cyclohexan-Luftgemischen wird die untere Verbrennungs- 
grenze dureh Druckerhóhung erweitert; dies wird auf Abspaltung yon atomarem H 
u. auf Bldg. von Peroxyden zuriickgefiihrt. Bei Cyclohexan ist diese Erweiterung 
geringer, da die Abspaltung von H aus der H-armeren Verb. schwieriger ist. Ebenso 
ist dio Erweiterung der unteren Explosionsgrenze bei einem Gemisch von 60% Benzin u. 
40% Benzol mit Luft gering. Die Neigung der aliphat. Brennstoffe, Peroxyde zu bilden, 
wird dureh den Bzl.-Zusatz betrachtlich herabgesetzt. — Cyclohexen yerharzt unter 
Druek m it 0 2 so rasch, daB infolge der Schwerfliichtigkeit der Rk.-Prodd. mit Luft 
keine Explosion mehr eintritt. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 1 4 5 . 451—60. Dez.
1929. Darmstadt, Techn. Hochsch., Chem.-Teehn. u. Elektrochem. Inst.) i L o r e n z .

^  Yoshio Tanaka und Yuzaburó Nagai, Untersuchungen iiber die Entflammbarkeit von 
Wasserstoff. VIII. Die zur Ziindung eines Gemisch.es von Wasserstoff und Luft erforder- 
liche Energie und der Einfluji v<m Explosionsverzdgerem. (VII. vgl. C. 1929.1.2625.) Vff. 
messen die zur Funkenziindung von H2-Luftmischungen erforderliche Energie dureh 
Best. der kleinsten Kapazitat im Kondensator, die zur Ziindung gerade noch ausreieht. 
Die kleinste Energie erfordert eine Mischung mit 20 Mol.-% H 2. — Weiter wird nun 
der EinfluB von Ć2H5Br, (CH3)4Sn, (C2H5)2Se u. Bzl. untersucht. Werden diese Stoffe 
einer Mischung mit 10 oder 20% H2 zugesetzt, so wachst dio erforderliche Ziindungs- 
energie bis zu einem gewissen Punkt, bleibt dann bei weiterem Zusatz konstant, um bei 
noch groBeren Mengen Zusatzstoffen sehr stark anzusteigen. Da die Zundungsenergie 
eine Punktion der Elammenausbreitungsgeschwindigkeit ist, kann der erste Anstieg 
der Ziindungsenergie bei Zusatz von Explosionsverzógerern dureh eine Erhóhung der 
Ausbreitungsgeschwindigkeit erklart werden; die Flammenausbreitungsgeschwindig- 
keit in den Zusatzstoffen ist groBer ais in H 2. Sobald die Ausbreitungsgeschwindigkeit 
der H2-Flamme die der Zusatzstoffo erreicht, kann ein weiterer Zusatz die Ziindungs- 
energie nicht mehr herabsetzen. Der letzte Anstieg der minimalen Zundungsenergie 
erklart sich dadurch, daB die Mischungen nun in der Niihe der oberen Entflammbarkeits- 
grenze liegen. — Bei Mischungen von 30 oder 40°/o H 2 steigt die minimale Zundungs
energie bei Zusatz der Explosionsverzógerer stetig an; bei diesen Mischungen wird schon 
dureh eine geringe Menge Zusatzstoffe die obere Entflammbarkeitsgrenze erreicht. —- 
Die konstarfte minimale Zundungsenergie ist bei Mischungen mit 10% H 2 geringer ais 
bei 20%ig- Mischungen. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 5. 418—21. Ńov. 1929. Tokyo 
Imperial Univ., Aeronautical Research Inst.) L o r e n z .
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Yoshio Tanaka und Yuzaburó Nagai, Untersuchungen iiber die Entflammbarkeit 
von Wasserstoff. IX. Die Enlflammbarkeit von W asserstoff-Stickstoffmisehungen und 
Waśserstoff-Kohlendioxydmischungen und der Einflup von Explosionsverzdgerem. (VIII. 
vgl. vorst. Ref.) Vff. bestimmen die Enftlammbarkeitsgrenzen von H2-Luftmischungen, 
denen noeh N„ oder C02 zugesetzt ist, u. den EinfluB von (CH3)4Sn auf die Entflamm- 
barkeit-sgrenzen dieser Misehungen. Die Ergebnisse werden in einem Diagramm auf- 
getragen u. gestatten eine leielite Best. der Entflammbarkeitsgrenzen beliebiger 
Misehungen der obigen Gase bei Ggw. von (CH3)4Sn. — Im weiteren wird die minimale 
H 2-Konz. in H2-Luft-N2 (bzw. C02-)Misehungen bestimmt, die gerade noeh beim 
Ausstromen der Miseliungen aus einem Brenner in verschiedenen Lagen die Flamme 
unterhalten kann, sowie der EinfluB von (CH3).,Sn, C2HriBr, Bzl. u. CC14 auf diese 
minimale H 2-Konz. Bei Ggw. dieser Stoffe steigt zunachst die minimale H 2-Konz. 
an u. fallt dann ab. Das Ansteigen erklart sich aus dem Steigen der theoret. Flammen- 
ausbreitungsgeschwindigkeit bei Zusatz der Verzogerer, der Abfall aus der Verbrennungs- 
warme der Zusatzstoffe. (Proeeed. Imp. Acad., Tokyo 5- 422—25. Nov. 1929. Tokyo 
Imperial Univ., Aeronautical Research Inst.) L o r e n z .

Yoshio Tanaka und Yuzaburó Nagai, Untersuchungen iiber die Entflammbarkeit 
von Wasserstoff. X. Uber die Verhinderung der Flammenausbreitung in W asserstoff- 
luftmischungen. (IX. vgl. vorst. Ref.) Ein 1 m langes, einseitig geschlossenes Rohr 
wird mit H 2-Luftgemisch gefullt, u. das Gasgemisch von der offenen Seito her geziindet. 
An zwei Stellen (10 cm vom Anfang bzw. vom Ende des Rohres cntfernt) kónnen 
Cu-Drahtnetze in das Rohr senkrecht zur Achse eingelegt werden. Es wird die groBte 
MaschenWeite desCu-Drahtnetzes bestimmt, die gerade noeh die Ausbreitung der Flamme 
verhindert. An der vom offenen Ende entfernteren Stelle muB infolge der dort groBeren 
Flanimengeschwindigkeit das Netz, um die Ausbreitung der Flamme zu verhindern, 
engere Maschen besitzen, ais an der naheren Stelle. Bei Zusatz von Explosionsverzogerern 
wio (CH3)4Sn, (CH3)4Pb, Bzl. u. a. wird die Flamme schon bei gróBerer Maschenweite 
ausgelóscht. Die Erscheinungen lassen sich wieder aus der Theorie der Flammcn- 
ausbreitungsgeschwindigkeit erklaren. (Proeeed. Imp. Acad., Tokyo 5. 426—29. 
Nov. 1929. Tokyo Imperial Univ., Aeronatuical Research Inst.) L o r e n z .

E. Terres [und J. Wieland, U her 'den Einflup des Druckes auf die. Entzundungs- 
geschwindigkeit explosiver Methanluftmischungen. Nach eingehend beschriebenen Vor- 
arbeiten gelangen Vff. zu folgender Vers.-Anordnung: an beiden Enden einer róhren- 
fórmigen Bombę bestimmter Lange war je ein isolierter Rahmen mit dimnem, einen 
Stromkreis schlieBenden Stanniolblattchen angebracht, welches, bei Durchwandern 
der Entziindung schm., den Stromkreis unterbricht. Die Zeit zwischen den beiden 
Unterbrechungen wird auf einem rotierenden Band durcli zwei Markicrmagneten, die 
in den Stromkreis eingeschaltet sind, u. eine geeichte elektromagnet. Stimmgabel auf- 
gezeiclmet u. kann leicht bereehnet werden. Ergebnisse: b e i  a u s r e i e h e n d e m
0 2 - G e h. der Mischung sinkt die Entziindungsgeschwindigkeit zunachst mit zu- 
nehmendem Anfangsdruck; von einer bestimmten Grenze ab ist jedoch eine weitere 
Drucksteigerung ohne EinfluB. B e  i n i e h t  g e n i i g e n d e m  0 2- Ge h .  steigt die 
Entziindungsgeschwindigkeit mit waclisendem Anfangsdruck bei gleiclizeitiger Er- 
weiterung des Explosionsbereichs, so daB dann also Misehungen zur Esplosion gebracht 
werden, die bei niedrigerem Druck auBerhalb der Explosionsgrenze liegen. Die Ent- 
ziindungsgeschwindigkcit von Gas-Luftgemischen verschiedener CH4-Konzz. erreicht 
jenseits des theoret. Gemisehes ein Maximum. Ein Vergleich der verschiedenen Anfangs- 
drucken entsprechenden Konz.-Kuryen zeigt eine starkę Abnahme der Hochstgeschwin- 
digkeiten der Entziindung mit steigendem Anfangsdruck. (Gas- u. Wasserfach 73. 
97—103. 125—33. 1/2. 1930.) F. B e c k e r .

As. K ollo idchem ie. Capillarchem le.
A. A. Khalisew, Neue Methode zur Darstellung konzentrierter Kieselsauresole. 

Dureh Lósen von Kieselsauregel in KOH u. Ausfallen von K mit der berechneten Menge 
Weinsdure gelangt man, nach Abfiltrieren des Weinsteins, zu hoehdispersen Solen. 
Diese sind auch bei einem Geh. von 5% SiO, ganz homogen, durchsichtig u. stabil, 
sie koaguiieren in der Kalte monatelang nicht, boi Zimmertemp. tr itt  bisweilen Gel- 
bldg. ein. Die g0je enthalten nur wenig Kaliumbitartrat (0,03—0,04 Mole pro Liter, 
also nur etwas mehr ais in W. 1.), welches polarimetr. bestimmt wurde. (Journ. Russ. 
phys.-cnem. Ges. [russ.] 61. 1233—37. 1929. Woronesh, Landwirt. Inst.) ANDRUSSOW.
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P. Bary, Pektographische Untersuchung von Farbstofflosungen. (Vgl. C. 1930. 
1 .1279.) Vf. laBt Glaslamellen yertikal in langsam verdampfende Farbstofflsgg. tauchen; 
dio so orlialtenen Trocknungsfiguren sind verschieden, je nach der Art des Farbstoffes, 
des Lósungsm., der Konz. u. der Verdampfungsgeschwindigkeit. Die Pektographien 
zeigen drei Grundtypen: 1. krystallin. Nd. (krystalloide Lsgg.), 2. zusammenliangende 
Fiirbung (Lsgg. lyophiler Kolloide), 3. Nd. in kleinen Piinktchen (Lsgg. lyopliober 
Kolloide). Meist sind zwoi Nd.-Formen gleichzeitig vorhanden: Krystall-Gel oder Kry- 
stall-Korn. Aus diesen Pektographen lassen sich Schliisse auf die Lsg.-Formen der Farb- 
stoffe ziehen. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 4SS—90. 14/2. 1930.) W r e s c h n e r .

P. Rełlbinder, Stabilisierende Wirkung grenzflSchenaktiver Sloffe auf Suspensionen 
hydrophober und hydrophiler Pulver in Wasser und nicht icaprigen Dispersions- 
mitteln. I. Unter Mitarbeit von L. Lagutkina und E. Wenstróm. Nachdem die 
Stabilisierung von Emulsionen durch nichtkolloide grenzflachenaktive Stoffe unter- 
sucht worden -war (vgl. C. 1926. II. 721), wird nunmehr die stabilisierende Wrkg. 
solcber Adsorptionsschichten auf Suspensionen gemessen. Wird zu einer Suspension 
ein grenzflachenaktiyer Stoff hinzugefiigt, so wird dieser an jedem Teilchen adsorbiert 
werden u. eine mehr oder weniger feste Adsorptionsscliicht orientierter Moll. bilden. 
Bei geniigender Grenzflachenfestigkeit wird ein Zusammenballen der Teilchen u. ein 
Absetzen, soweit es mit e in e r  Koagulation verbunden ist, yerhindert. Ist die Grenz
flachenfestigkeit gering (wie dies bei niedrigen Homologen der Fali ist), so tr i t t  eine 
sensibilisierende Wrkg. ein, da der grenzflachenaktive Stoff die DE. in der Schicht 
yermindert. Bei wachsender Grenzflachenfestigkeit des Stabilisators muB also ein 
ałlmahlicher tjbergang von Sensibilisierung zu Stabilisierung stattfinden. — Zu gleichen 
Suspensionsproben werden steigende Mengen Stabilisator zugesetzt u. die Senk- 
geschwindigkeit bestimmt. Die Suspension wird dann ais stabil angesehen, wenn die 
S en k g escb w in d ig k e it n a c h  dem STOKESschen G esetz  dem Radius der T eilch en  en t-  
spricht, wenn also Anzabl u. Dimensionen der Teilchen unverandert bleiben.

In  W. zeigen hydrophobe Pulver (Kohle, Graphit) eine viel ausgepragtere Agglu- 
tinierung ais hydrophile, u. w e rd en  durch g ren zfliich en ak tiv e  S toffe  mit geniigender 
Hautchenfestigkeit stabilisiert. Mit abnehmender Grenzflachenfestigkeit geht die 
Stabilisierung entsprechend der Voraussage in Sensibilisierung uber. Hydrophile Pulver 
in W. kónnen fast gar nicht stabilisiert werden. In  Bzl. agglutinieren hydrophile Pulver 
u. werden durch polare grenzflachenaktive Stoffe leiebt stabilisiert, wahrend die hydro
phobe Kohle in Bzl. nicht stabilisiert werden kann. — Besonders bei Graphitsuspensionen 
in Bzl. mit Fettsauren ais Stabilisator laBt sich die TRAUBEsche Regel wiederfinden; 
die hoheren Homologen stabilisieren starker. — Das Nd.-Vol. wird durch die stabili- 
sierenden Zusatze bedeutend vergróBert (besonders bei BaS04 in Bzl.); der Nd. wird 
viel lockerer, wie wenn eine Quellung stattfindet. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A
146. 63—78. Jan. 1930. Moskau, Inst. f. Physik u. Biopliysik.) L o r e n z .

Raymond Defay, Thermodynamische Untersuchung der Oberfldchenspannung. 
Affinitat und Geschwindigkeit der Adsorption. Teil II. (I. vgl. C. 1930. I. 1280.) (Buli. 
Acad. Roy. Belg., Classe. Sciences [5] 15. 983—91. 1929.) L o r e n z .

W. F. Seyer und W. S. Peck, Der Einfluji der Temperatur auf die mólekulare 
Oberfldclienenergie von binaren Mischungeii. I. Es werden FF., DD. u. Oberflachen- 
spannungen von reinem S02 u. Lsgg. von Bzl. in S02 bestimmt. — Zur Messung der 
Oberflaehenspannung wurde in Anlehnung an die Methode von R ic h a r d s , S p e y e r  
u. Ca r v e r  (C. 1924. II. 1667) vorgegangen; zur Best. der DD. diente z. T. eine Senk- 
kórpermethode, z. T. Pyknometer besonderer Konstruktion. Die DD. von S02 sind 
etwas hoher ais das Mittel der in den Critical tables angegebenen Werte, dio Ober- 
flaehenspannungen etwas niedriger ais die Messungen von S tow e (C. 1929 .1- 2287). — 
Die Gefrierpunklskurve gibt keinen Anlialt fur das Auftreten von Verbb. Die Eotvós- 
konstante zeigt, daB S02 — wie zu erwarten war — bei niedrigen Tempp. assoziiert ist. 
Fiir die Mischungen ergibt sieli Abhangigkeit der Konstanten von Konz. u. Temp., 
z. T. kónnen diese mit der Bldg. von Solvaten erkliirt werden; vgl. dazu W a l d e n  
u. Sw iN N E, Ztschr. physikal. Chem. 82 [1913]. 290). (Journ. Amer. eliem. Soc. 52. 
14—23. Jan. 1930. Vancouver, B. C., Canada.) Klemm.

Francis Hereward Burstall und Samuel Sugden, Parachor und cliemische 
Konstituticni. XIV. Tellurverbindungen. (XIII. vgl. G a r n e r  u . S u g d e n ,  C. 1929.
II. 1633.) Der Atomparachor fiir zweiwertiges Te betragt 79,4 (Mittel aus 5 Werten). 
In der Reihe O, S, Se, Te des period. Systems findet sich also derselbe Anstieg des 
Atomparachors mit der Ordnungszahl (O =  20, S =  48,2, Se =  62,5, Te =  79,4),
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wie z. B. bei den Halogenen. — Die untersuchten Telv-Verbb. gehorten siimtlich zum 
Typ R2TeHlg2; erteilt man ihnen eine niehtpolare Struktur, so berechnet sich eine 
Verminderung des Atomparachors um — 24,8, was mit den Beobacktungen leidlich 
iibereinstimmt. Bei den ,,/?-Verbb.“ von YERNON erlauben die Bestst. keine Ent- 
scheidung zwischen den Formeln R„TeHlg, u. [R3Te][RTeHlg4] ( D r e w ,  C. 1929. I. 
2870). Das Bis-p-phenelyltelluridichlorid (C2H50  • CcH4)2TeCl2 von M o r g a n  u . D r e w  
(C. 1926. I. 1147) hat ganz anderc Eigg. ais die entsprechenden Methoxyverb. u. ist 
wahrscheinlich ein kcrnsubstituiertes Ditellurid (C2H50 ■ CcH3Cl)2Te. — Dipliem/l- 
ielluridichlorid. F. 160—161° (korr.). D .162'84 1,618, D.181i54 1,596, y bei 167,5° 39,47, 
bei 189° 37,17 dyn/cm. P  =  547,3. — p,p'-Dimethoxydiphenyltelluridichlorid, F. 182° 
(korr.). D.166.44 1,544, D.2164 1,512, yI?0,5 =  37,82, y2n,s =  35,57 dyn/cm, P  =  663,2. — 
p,p-Dimethoxydiphenyltellurid. Aus Di-p-methoxyphenyltelluridichlorid u. Zinkstaub 
in Eg. Krystalle aus Metbanol, F. 53—54° (korr.), D.62i54 1,515, D .9a54 1,481, y,6i5 =  
40,60, ym  =  35,63 dyn/cm, P  =  575,2. — Dichlordiatlioxydiplienyltellurid (Bis-p- 
phenetyltelluridichlorid yon M o r g a n  u . D r e w ) ,  F. 108° (korr.), D .113'5, 1,493, 
D.1454 1,462, yj,1j5 =  37,52, y157l5 =  34,12 dyn/cm, P  =  731,2. — Plienoxytellurin (I), 
F. 79° (korr.), D .934 1,662, D.143'6, 3,602, j>120,5 =  38,32, j/147 =  36,71 dyn/cm. — 
T p  t t  ^ -T e ^ p  tt p,p'-Diathoxydiplienylditellurid. Orangebraune Nadeln aus Lg.,

0 4<̂ 0 — 0 1 F. 108° (korr.). Zers. sicb oberhalb des F. merldich. D.118 1,666,
yus =  34,44. — Dibutyltellurid C8HlsTe. Man setzt 2 Mol C4H9-MgBr mit 1 Mol TeCl4 
um u. reduziert das Rk.-Prod. mit Zinkstaub in Eg. Gelbes, unangenelim riechendes 
Ol. Oxydiert sich an der Luft, fśirbt sich im Licbt rótlich. Kp.9D 132—135°, D.304 1,302,
D.464 1,284, / 1S =  29,07, y38 =  27,03 dyn/cm. (Journ. chem. Soc., London 1930. 
229—34. Febr.) Os t e r t a g .

Walter Hiller und Nikolaus Sehónfeldt, tlber den Einflu/3 der Stromdiclite 
und organischer Diaphragmen auf die Elektroosmose eines JRohrzucker entliallenden Elek- 
trolyten. Es wurde der EinfluB von Mako, Chinonleder u. Chromgelatine auf die In- 
version von Rohrzucker bei verschiedenen Stromdiehten u. yerschiedenen Ampere- 
stdn. untersucht. Dabei ergab sich eine Abhangigkeit sowohl yon der Stromdichte, 
wio auch vom Potential des Diaphragmas. Bei 1 Ah ist der Sauregeh. bei 0,15 A/dm2 
Stromdichte bei allen Diaphragmen geringer ais bei 0,30 A/dm2. Bei 12 Ah findet 
bei 0,5 A/dm2 eine geringere Sauerung ais bei 0,25 A/dm2 statt. Die Inversion nimmt 
mit sinkendem Potential der Diaphragmen ab u. war beim Chromgelatinediaphragma 
nicht nacliweisbar. Der Zusatz yon Rohrzucker zum Elektrolyten verlangsamt den 
Reinigungsyorgang. (Wissenschl. Veroffentl. Siemens-Konzern 8. 107—14. 8/7. 1929. 
Berlin-Siemensstadt, Wernerwerk.) W r e s c h n e r .

Nikolaus Sehónfeldt, Beitrdge zur Kennlnis des elektrokinetiscJien Potentials 
von Diaphragmen. (Vgl. C. 1928. II. 1895.) Es wurden Yerss. mit keram. Diaphragmen 
der Staatl. Porzellanmanufaktur in dem friiher (1. c.) beschriebenen App. ausgefiihrt. 
Bei Verss. mit einem Diaphragma wurde eine Abhangigkeit des elektrokinet. Potentials 
yon der Stromstilrke nachgewiesen; Vf. halt es daher fiir angebracht, die H e l m h o l t z -  
sche Gleichung in bezug auf die Stromstilrke i zu erganzen: £ =  £o (1 +  a i). Hierin 
bedeutet a einen Faktor, der yom Diaphragmenmaterial u. yon der Lsg. abhangig ist. 
Fiir kleine i ist £ =  f0. Bei weiteren Verss. mit zwei Diaphragmen wurde das Potential 
des Diaphragmensystems ermittelt, wobei letzteres ais Mittelwert zwischen dem 
starker negatiy kathod. u. dem weniger stark aufgeladenen anod. Diaphragma be- 
trachtet wurde. (Wissenschl. Veróffentl. Siemens-Konzern 8. 97—106. 8/7. 1929. 
Berlin-Siemensstadt, Wernerwerk.) W r e s c h n e r .

S. W. Pennycuick, Hydrolytisclie Adsorption an kolloiden Oberfldchen. Die 
Messung der hydrolyt. Wrkg. bei yielen negativen hydrophoben Sólen (Mastix, Pt, 
Au, As2S3) wird durch den katalyt. Austausch kompliziert. In Ggw. yon Salzen, z. B. 
BaCl, ,wird das H-Ion an der kolloidalen Oberflache gegen das Ba-Ion ausgetauscht, 
die so entstehende Saurezunahme der Lsg. wird meist nur diesem Austausch zu- 
geschrieben unter Vernachlassigung der hydrolyt. Wrkg., die gleichfalls yorhanden 
ist. Kolloides P t hat eine groBe Affinitat zu mehrwertigen Basen, wie Ba(OH)2 u. keine 
meBbare Affinitat zu anorgan. Sauren, wie HC1. Wird BaCl, zu einem Pt-Sol gegeben, 
so muB sich das Ba(OH)„ zwischen der HC1 u. der „sauren“ Oberflache des Kolloids 
yerteilen, d. h. in der liblichen Terminologie, Ba( OH)2 muB yom P t hydrolyt. adsorbiert 
werden. Unterss. des Vfs. zeigen, daB bei kolloidalem P t eine derartige Verteilung 
st-attfindet, dereń Wrkg. gegenuber dem Kationenaustausch nicht zu yernaehliissigen
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ist u. eine wichtige Rollc bei Koagulations- u. Peptisationserscheinungen spielt. 
(Naturę 1 2 4 . 987. 28/12. 1929. Adelaide, Australien.) W r e s c h n e r .

A. W. Ssaposlmikow, A. P. Okatow und M. B. Sussarow, Adsorption von 
Stickatoffdioxyd an Kieselsauregel. Luft (100—-200 com pro Minutę) mit 3—28% 
NOjj +  N20.j wurde durch Kieselsauregel (ca. 12 g) bei 0°, 10°, 20 u. 30° ±  0,05° ge- 
leitet u. die Adsorption yon Stickoxyden durch Wiigung yerfolgt (siehe Tabellen u. 
Figuren). Die Beladungskurven hangen stark von der Gasstromungsgeschwindigkeit 
ab. Bis zur prakt. volligen Sattigung wurde von Gel aufgenommen in Gew.-% (je 
nach der Konz. der Stiekoxyde): bei 0° 23,4—79,0, bei 10° 20,6—41,1, bei 20° 9,8—24,8 
u. bei 30° 5,16—16,2°/o- Die Adsorptionsisotkermen folgen der FREUN DLlCH schen 
Gleickung. Durcli Erwarmen konnten bis zu 95—99°/0 der adsorbierten Stickoxyde 
wiedergewonnen werden; auch aus fcuchtem Gasgemisch lassen sieli Stickoxyde gut 
adsorbieren u. wiedergewinnen. (Journ. Russ. phys.-chem. Ges. [russ.] 61 . 1353—68. 
1929. Leningrad, Chem. Lab. d. Kriegs-techn. Akademie.) A n d r u s s o w .

Ludwig Imre, Adsorplionsi-organge an koagulierenden NiederscJilagen. I. Ad
sorption von Blei, Wismut und Tliallium an Silber- und Mercurolialogeniden. Vf. teilt 
Adsorptionsverss. an Ag- u. Hg-Halogeniden mit, die qualitativ bzgl. des Adsorptions- 
satzes von H a h n  (H a h n  u . I m r e , C. 1 9 3 0 . I. 1280) bereits ausgewertet wurden. 
Nunmehr soli eine quantitative Auswertung erfolgen. Die Yerss. werden an den 
Halogenidndd. mit iiberschussigem Halogenid, also bei negativer Oberflachenladung, 
u. mittels radioaktiver Indicatoren ausgefiihrt; ais solche gelangten ThB (Pb), ThC (Bi) 
u. ThC" (Tl) zur Anwendung. Es wird eine Methode zur Reindarst. von ThC" be- 
schrieben. — Zunachst wird der EinfluB von Belichtung auf die Adsorption untersucht. 
Bei ThC" an Ag-Halogenide geht durch Belichtung die Adsorption sehr stark zuriick, 
bei ThB u. ThC lieB sich dieser EinfluB nicht mit Sicherheit feststellen. — Die Anwendung 
der FREUN DLlCH schen Isothermengleichung x — cc-pVn (x =  adsorbierte Menge; 
p =  Gleichgewichtskonz. in der Lsg.; a u. 1/n Konstanten) ergibt, daB l jn beim AgCI 
mit zunehmender PbCl2-Konz. sehr rasch, beim AgJ nur wenig abnimmt; bei kleinerer 
Bestandigkeit des AgJ-Sols (gróBere HN03-Konz.) ist allerdings die Konstanz von 
1 In auch geringer. Ahnlich ist l/n  auch bei Tl nicht konstant. Nunmehr wird der EinfluB 
der Zeit niiher untersucht. Bei AgCI u. AgBr findet ein ziemlich schneller Adsorptions- 
riickgang sowohl des Pb +  ThB wie des ThC mit der Zeit statt. Auch bei AgJ werden 
Adsorptionswerte fur Pb +  ThB kleiner, die ThC-Adsorption nimmt aber mit der Zeit 
deutlich zu. Dies la-Bt sich durch ein „Kolloidwerden“ des ThC nicht erklaren; es liegt 
an der bestiindigeren Kolloidnatur des AgJ. Dann muB bei giinstiger Wahl der [H+]
u. [J_] infolge der damit erzielten gróBeren Stabilitat des AgJ-Kolloids auch bei der 
ThB-Adsorption eme Zunahme zu beobachten sein. Dies lieB sich durch besondere 
Verss. bestatigen. Die Adsorptionswerte nehmen erst mit der Zeit zu u. fallen nach 
Uberschreit-en eines Slaximums wieder ab. Die Zunahme setzt um so friiher ein, je 
instabiler die Sole sind; mit dem Zusammenballen der Teilchen tr itt  dann ein Effekt 
ein, der dem Adsorptionsriickgang entgegenwirkt. Vf. sucht diese Vorgange dadurch 
zu erklaren, daB sich auf der Oberflache des koagulierenden Teilchens Moll. bilden, 
die bei fortschreitender Koagulation in das Innere des Nd. gelangen, wodurch lhre 
Wiederauslosung verlangsamt wird. — Wird das Adsorptionsgleichgewicht dadurch, 
gestort, daB Koagulation durch Zusatz geeigneter Ionen Yerursacht wird, dann zeigen 
sich ahnliche Erscheinungen. Verss. iiber die Adsorption von ThB an AgCI bei Ggw. 
von BiCl3 zeigen, daB das ThB durch die stark koagulierenden Bi-lonen zunachst 
nicht verdrangt wird, mit steigender [Bi] zeigt sich erst eine kleine Zunahme der Ad
sorption, die dann bei weiterer Steigerung der [Bi] von einer langsamen Abnahme gefolgt 
wird. Die Rucklósuug ist infolge der schnellen Koagulation abgeschwiicht, u. zwar 
ist diese Wrkg. starker ais die verdrangende der Bi-lonen. Bei Hg-Halogenidndd. 
sind diese Erscheinungen noch ausgepragter zu beobachten. Bei Hg2Br2 ist die Ad
sorption v,on ThC" bei GgT.v. der koagulierenden Pb-Ionen starker ais bei Abwesenheit. — 
Zum SchluB werden noch die Verhaltnisse bei Ag- u. Hg-Halogenidndd. verglichen. * 
ZahlenmaBige Beziehungen lassen sich nicht angeben. Die Ag-Ndd. adsorbieren starker; 
die Geschwindigkeit desAdsorptionsriickganges nimmt in der Reihenfolge Cl' >> Br' >  J ' 
ab. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 1 4 6 . 41—62. Jan. 1930. Berlin-Dahlem, K. W. I. 
f. Chemie, radioakt. Abtlg.) L o r e n z .

A. Wigand und E. Frankenberger, Vber Beslandigkeit und Koagulation von 
Rebel und Wolken. Es wird zunachst theoret. untersucht, welche GcsetzmaBigkeiten 
mąn nach der Elektrostatik, Warmetheorie u. Hydrodynamik fiir die Bestandigkeit
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des Nebels zu erwarten hat, wenn seine Teilehen gleichsinnig aufgeladen sind. Die 
Ergebnisse dieser Tbeorie werden dann an vorliegenden Messungsergebnissen iiber 
Tropfclienentladung, Bestandigkeit u. Koagulation des Nebels gepriift. (Physikal. 
Ztschr. 31. 204—15. 1/3. 1630. Hamburg, Univ.) W r e s c h n e r .

[russ.] B. S. Putschkowski, P rak tik u m  der KoUoidchcmic. W oronesh: Verlag „IComm una“
1930. (28 S.) Rbl. 0.40.

B. Anorganisclie Cliemie.
W. Mund und R. Gillerot, Die chemische Wirkung der Alpha strahlcn auf Stick- 

oxyd. Vff. untersuchcn dio chem. Einw. yon Ra auf besonders gereinigtes NO (Einzel- 
heiten der Reinigung u. Wertbest., besonders liinsiehtlich der verwendeten App. im 
Original) nach 2 Methoden: 1. Chem. Analyse des Gasgemisches u. 2. Messung der Druclt- 
iinderung dieser bei konstanter Temp. u. konstantem Vol. gehaltenen Gasmischung 
(App. u. Ableitungen im Original). Auf Grund der erhaltenen Daten wird geschlossen, 
daC NO unter dem EinfluB von Alphapartikeln eine chem. Umwandlung erfahrt, welche 
zur Bldg. von N 2, N 0 2, Ar204 u. iV203 fiihrt. Die 3 letzteren Oxyde befinden sich im 
chem. Gleichgewicht untereinander u. mit dem iiberschiissigen NO. Die erhaltenen 
Daten stimmen yollkommen iiberein mit den von W o u r t z e l  (Compt. rend. Acad. 
Sciences 169 [1919]. 1397. 170 [1920]. 109) fiir die Dissoziationskonstanten von N20 4 
u. N20 3 ermittelten Werte. Die Gcschwindigkeit der radiochem. Rk. ist stets pro- 
portional der Ionisationswrkg. des Ra. Jedes im Gasgemisch erzeugtc Ionenpaar be- 
wirkt im Durchsclmitt die Bldg. von 0,'68 Moll. N2. Der aus diesen Unterss. ersichtliche 
Bruttoeffekt laBt sich zerlegen in eine lediglich radiochem. Prim arrk.: 2 NO =  N2 +  0 2, 
u. in Sekundarrkk. auf Gnmd der chem. Affinitaten yon hochstwahrscheinlich folgendem 
Verlauf: 2 NO +  0 2 =  N20 4 2 N 02; N 02 +  NO ^  N20 3. (Buli. Soc. chim. Belg.
38. 343—59. Nov. 1929. Louvain, Univ., Lab. de Chim. Phys.) H e r z o g .

Fritz Ephraim und Carlo Rossetti, Zur Kenntnis der Phosphate und Arsenale. 
Die Fałlungen der Schwermetallphosphate u. -arsenate waren bisher meist in amorpher 
Form bekannt. Vff. gelingt es, unter gewissen Bedingungen eine groBe Anzahl von 
Salzen dieser Siiuren krystallin zu erhalten. Darst.-Methoden, Verh., Eigg. u. Analysen- 
daten folgender lirystalliner Salze, von denen etliehe schon bekąnnt waren, werden 
beschricben: I. (Phosphate) 4C u0-P 20 5 aq, 2,7 bzw. 2,5 Cu0-P20 5 aq; 2,5 CdO- 
P2Os-2,5 H20 ; 3 N i0 ’P20 5aq; 3CoO-P20 5aq, 2CoO-P„05aq; 3 M n0-P20 5-7,5 H ,0,
5 MnO • 2 P20 5• 5 H 20 ; 2,5 MnO-P20 5• 2,5 H20 ; 3 BeO • P20 5 aq, 2 BeO • P20 5 aq, 4 BeO ■ 
P20 5 aq, 5,7 Be0-P20 5-9,2 H20, 4,5 BeO • P20 5 • 6,5 H aO. — II. (Arsenate) Cu-Arsenate, 
in denen das Verhaltnis CuO: As20 5 wie 2: 1, 21/2: 1, 8 :3 , 3 :1 , 4 :1  ist; Cd3(AsOa)2- 
1V2 H20 , 5 CdO • 2 As20 5 ■ 5 H„0, CdHAs04-H20 ; Verbb. mit 2, 2Y2, 3, 4 u. 5NiO auf 
1 As20 6; 3 CoOAs2Os• 8 H20, 5 CoO-2 As20 5 aq; 3 MnO-As20 5-H20, 5M n0-2A s20 5-
6 H20, 2 MnO • As20 5 • 3 H ,0 , 2V2 Mn0-As20 5-3 H20 ; 4V2 Ba0-As20 5-9 H20, 4BeO-
As20 5-10H 20. (Helv. chim. Acta 12. 1025—33. 2/12. 1929. Bern, Anorgan. Lab. d. 
Univ.) G u r i a n .

Arthur Rosenheim und Heinz Antelmann, tJber Pyroarsensaure und Pyro- 
arsenate. Neben den drei bekannten Hydraten des As2Oc; namlich As20 5 7 H„0, 
As20 5-4 H ,0  u. 3As20 5-5 H 20  bestatigen Vff. die bisher bezweifelte Existenz von 
As20 5 • 2 H20. Dies Hydrat wird nach den Angaben von E. K o p p  durch Eindampfen 
von wss. Lsgg. von As205 bis 180° erhalten. Eine Best. der Entwasserung zeigt, daB 
das H20  konstitutiv gebunden ist u. mithin die Pyroarsensaure, H4As20 7, vorliegt. 
Durch direkte Einw. von trockenem NH3-Gas bzw. fl. NH3 sowie yon CH3NH2 u. 
C2H5NH2 auf das 2-Hydrat ontstehen die gut krystallisierten Pyroarsenate, (NH4)2- 
H2As20 7, (NH4)4As20 7, [CH3(NH3)]4As20 7 u . [C2H5(NH3)]4As20 „  ein Beweis also, 

* daB nicht etwa das in den Analysenwerten der Pyroarsensaure nahestehende 3: 5-Hy- 
drat yorlag. Zum Nachw. dafiir, daB H,As20 7 sich auch durch Erhitzen etwa 50°/oig. 
wss. As20 5-Lsgg. bei hoherer Temp. bildet u. sich im Gleichgewicht mit H3AsÓ4 be- 
findet, wurden die folgenden komplexen Metallpyroarsenate aus solchen Lsgg. bei 
hoherer Temp. isoliert: Ba[CuAs20 7], Sr[CuAs20 7], Ca[CuAs20 7] u. Ba[HgAs20 7]-
1 H ,0  u. Sr[HgAs20 7]. Es sind dies die Erdalkalisalze einer Kupfer (II)- bzw. Queck- 
silber(Il)pyroarsensdure. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 187. 385—97. 7/3. 1930. 
Berlin, Wissenschaftl. Chem. Lab.) AsCHERMANN.
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H. V. Tartar und J. Ł. Hoard, Das Gleichgewicht der Reaktion zwischen Stick- 
stoff und Kolilendioxyd im elektrischen Bogen. K r a s ę  u . M a c k e y  (C. 1928. II. 2672) 
haben bereehnet, daB man dureh die Einw. von N2 auf C02 bei sehr hohen Tempp. 
groBere NO-Ausbeuten erhalten konnte ais aus N2 +  0 2. Verss. der Vff. ergeben gerade 
das G-cgenteil; mit einem Strom von 65 Milliampere konnten nur ungefahr 1 °/0 NO 
im Gleichgewicht erhalten werden, wenn man von N2 +  C02 ausging, dagegen 6% 
aus N2 +  0 2. Der EinfluB des Gesamtdrucks auf das Gleichgewicht war sehr gering; 
Erhóhung der Stromstarke um ~ 5 0 %  erhóhte den NO-Geh. um 30—40%. Die Ver- 
wendung von N2/C02 an Stelle von Luft bietet also keine Vorteile. Die Rechnungen 
von K r a s ę  u . M a c k e y  diirften dureli die unsiehere Eztrapolation der spozif. Warmen 
nicht zuverlassig sein. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 156—63. Jan. 1930. Seattle 
[Washington], Univ. of Washington.) K le m m .

W. B. Hincke und L. R. Brantley, Das Gleichgewicht zwischen Siliciumnitrid, 
Silicium und Stickstoff bei hoher Temperatur. Es wird in der boreits mehrfach benutzten 
Mikroapp. (vgl. C. 1928. I. 630) der N2-Druck von Si3N4 zwischen 1606 u. 1802° abs. 
gemessen. Er betragt boi 1606° 0,27 mm, bei 1802° 5,5 mm. A F  ist fiir dieses Intervall 
176, 300—78,35 T  kcal; bei 2250° abs. wiirde der Dissoziationsdruck 1 Atm. betragen. 
(Journ. Amer. chem. Soc. 52. 48—52. Jan. 1930. Pasadena [Cal.], Inst. of Tcehn.) K l .

F. C. Kracek, Der Polymorphismus von Kaliumnitrat. Bei 128,02° u. 82 mb Druck 
(mb =  megabar) existiert K N 03 in drei Modifikationcn: K N 03I, K N 03II  u. KN03III.
I  u. I I  sind im Gleichgewicht bei 127,6„° u. 1 mb Druck. Bei Ggw. von kleinen Mengen 
W. geht die Rk. reversibel vor sich. In  vóllig trockenem Salz bildet sich metastabil 
die Modifikation I II  bei 1 mb Druck; I  u. I I I  sind in metaatabilem Gleichgewicht 
bei 126,1°. Beim Erhitzen Terwandelt sich I I  direkt in I ; beim Abkiihlen zeigt trocknes I  
zunachst eine metastabile Umwandlung in III, das sich dann in I I  verwandelt. Diese 
Rk. ist echt monotrop. Uber 82 mb gibt es ein Gebiet, in dem II I  innerlialb bestimmter 
Temp.-Grenzen stabil ist. Das Druck-Temp.-Diagramm fiir feuclites K N 03 wurde bis 
zu Drucken von 300 mb bestimmt. Dilatometr. Messungen (vgl. K r a c e k  u . G ib s o n ,
C. 1930.1. 1609) zeigen, daB bei 50 mb das spezif. Vol. von I  um 0,004 84 ccm/g gróBer
ist ais das spezif. Yol. von II. Die Vol.-Anderungen I I ----y  I I I  u. I I I  — ->-1 wurden
bei 151 u. 251 mb bestimmt, sie betrugen —0,0087 u. —0,0091 ccm/g fiir I I ----y  III,
0,0134 u. 0,0133 ccm/g fiir I I I  — y  I. Die Umwandlungswarmen wurden nach der 
indirekten Methode der Strahlungscalorimetrie bestimmt (vgl. STEINER u . JOHNSTON,
C. 1928. II. 1657), es ergaben sich 10,49 cal/g fiir I I -----y  I, 5,25 cal/g fiir I I I  — y  I
u. —4,97 cal/g fiir I I -<— III  bei Atmospharendruck. Die Hysteresisgrenzen werden 
angegeben u. die Bedingungen fiir die Metastabilitat von KN03II I  bei Atmospharen
druck werden eingehend diskutiert. (Journ. physical Chem. 34. 225—47. Febr. 1930. 
Washington, Carnegie Inst.) W r e s c h n e r .

Thorberger Thorvaldson und Weldon G. Brown, Sludien iiber die Thermo- 
chemie der Verbindungen, die in dem System CaO • Al„03 ■ S i0 2 auftreten. II. Die Losungs- 
warme von Calciumhydrozyd in  H0l-200 H„0. (I. vgl. C. 1929. II. 2760.) Es wurden 
3 Praparate benutzt: a) war aus CaO +  W.-Dampf bei 21° gebildet u. uber CaO im 
Vakuum bis zur Konstanz getrocknet; es enthielt 0,4% W. zu viel. b) war bei 150° 
mit uberhitztem W.-Dampf im Autoklaven erhalten; es hatte die theoret. Zus. b) war 
wie a) bereitet, enthielt aber einen UberschuB von 13% W. Die Lósungswarmen be
trugen bei 20°: a) 554,0, b) 551,0, c) 550,8 cal/g CaO. Da der Unterschied von a) einer- 
seits, b) u. c) andererseits groBer ist ais die MeBfehler, wurde zunachst untersucht, 
ob physikal. Untersehiede vorlagen. Wohl erschienen a) ii. b) unter dem Mikroskop 
Yerschieden, aber die Róntgendiagramme waren ident. Bei a) schien Pseudomorphose 
nach CaO bzw. CaC03 vorzuliegen u. dementspreehend eine sehr groBe innere Ober- 
flache. Dies wurde bestatigt dureli Best. der Benetzungswarmen mit gesatt. Ca(OH)2- 
Lsg.; sie betrug fiir a) 3,3, b) 1,0, c) 0,5 cal/g CaO; a) u. c) neigten dabei dazu, ubersatt. 
Lsgg. zu geben. Vff. ziehen schlieBlich diese Benetzungswarmen yon den gefundenen 
Losungswiirmen ab u. erhalten so folgende korrigierten Lósungswarmen: a) 550,7, 
b) 550,0, c) 550,3 cal20/g oder im Mittel 550,3 cal/g CaO bzw. 30,85 kcal/Moi. (T h o m s e n  
30,49; B e r t h e l o t  30,96 kcal). — Fur ein hoheres Hydrat ais CaO-HaO wurde bei 
21° keine Anzeigen gefunden. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 80—87. Jan. 1930. Sas- 
katchewan [Canada], Univ.) K l e m m .

Germaine Marchal, Die Entdeckung, die Herstellung, die Eigenschaften und die 
Verwendung von Beryllium. Zusammenfassende Abhandlimg. (Chim. et Ind. 22. 
1084—92. Dez. 1929. 23. 30—33. Jan. 1930.) J u n g .

XH. 1. 173
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Wilhelm Klemm, Messungen an zwei- und vierwertige?i Verbindungen der sel- 
lenen Erden. II. Eine Syslematik der seltenen Erden, begrundei auf periodischen Eigen- 
schaftsanderungen ihrer Ionen. (I. vgl. C. 1929. I. 369.) Die bisherige Einteilung der 
seltenen Erden in Cerit-, Torbin- u. Yttererden befriedigt nicht, weil sie nicht scharf 
ist u. nicht theoret. begriindet werden kann. Da die bei den seltenen Erden gebildete 
Untergruppe tief im Innern des Atoms eingelagert wird, andern sich die meisten 
Eigg. gar nicht oder aperiod. Zur Einteilung konnen nur Eigg. dienen, die period. 
sind, z. B. Magnetismus, Farbę, Auftreten von 2- u. 4-Wertigkeit. Der Magnetismus 
zeigt 2 As te, Minima liegen bei La+++, Sm+++ u. Cp+++. In der Farbę der Ionen findet man 
Minima, d. h. Farblosigkeit, beim La+++ u. Ce+++, Gd+++ u. Tb+++ u. Yb+++ u. Cp+++,
d. h. am Anfang, in der Mitte u. am Ende. Chem. Verh. Hohere Oxyde sind bekannt 
beim Ce, Pr u. Tb, niedere Halogenide beim Sm u. Eu. Die gemessenen physikal. 
Konstanten beweisen, dafi bei den ersteren vier\vertige Ionen (keine Superoxyde!) 
vorliegen, bei den letzteren Dihalogenide mit Sm++ u. Eu++. Es werden also von den 
Nachbarelementen folgende Konfigurationen ais besonders stabil angestrebt: in erster 
Linie La+++ u. Gd+++, in zweiter Ce+++ u. Eu+++. Verschiedene Griinde wiosen darauf 
hin, daB auch die Konfiguration des Cp+++ besonders stabil ist. Dies wurde bewiesen 
dureh die Darst. des recht bestandigen, farblosen YbCl2, das sich in jeder Weise ais 
wahres Dihalogenid erwies (vgl. das folgende Ref.). — Die besonders stabilen Konfi
gurationen La+++, Gd+++ u. Cp+++ haben fiir ein period. System der seltenen Erden 
dieselbe Bedeutung wie die Edelgase fiir das Gesamtsystem. Es ist demnach ein- 
zuteilen:

La+++
Ce+++ Pr+++ Nd+++ 61 Sm+++ Eu+++ Gd+++
Tb+++Dy+++Ho+++Er+++Tu+++ Yb+++vCp+++

Die Ionen der ersten Vertikalen haben wie die Alkalimetalle Neigung, ein Elektron 
abzugeben, die der vorletztcn — wie die Halogene — die Tendenz, ein Elektron auf- 
zunehmen. Nach der Mitte fallt das Bestreben, Elektronen abzugeben oder aufzunehmen.
— Die stabilen Konfigurationen werden von den farblosen Ionen gebildet. Bzgl. des 
Magnetismus vgl. das uberniichste Ref. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 184. 345—51. 
Nov. 1929.) ' K l e m m .

Wilhelm Klemm und Wilhelm Schiith, Messungen an zwei- und merwertigen 
Verbindungen der seltenen Erden: III. Ylterbiumdichlorid. (II. vgl. vorst. Ref.) ErCl3 
u. DyCl3 lassen sich mit Hs bei Rotglut nicht nennenswert reduzieren. Dagegen liiBt 
sich aus YbCl3 dureh Red. mit H2 bei ~550° sehr leicht YbCl2 erhalten. Das Praparat 
ist nahezu farblos u. lost sich in W. mit gelber Farbę; mit NH3, K2Cr04 u. Na2S04-Lsg 
erhalt man Ndd. Bei Zugabe von H+ wird die theoret. Menge H2 entwickelt. YbCl2 
ist diamagnet. Es reagiert mit fl. NH3 u. farbt sich dabei rot. Dureh Abbau wurden 
Ammoniakate mit 8 (rotgelb) 2 u. 1 Mol (gelb) NH3 naehgewiesen. Nach Zahl u. Be- 
standigkeit der Ammoniakate steht YbCl2 zwisehen ĆaCl2 u. SrCl2. Bei dem isothermen 
Abbau der Ammoniakate tra t geringere Ammonolyse auf ais beim SmCl,. D.254 5,08; 
Mol. Vol. 48 cem. YbCl2 ist ein wahres Dichlorid, das wesentlieh bestandiger ist ais 
SmCl2 u. dem EuCl2 nahesteht. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 184. 352—58. Nov.
1929.) “ K l e m m .

Wilhelm Klemm, Messungen an zwei- und vierwerligen Verbindungen der sel
tenen Erden. IV. Nachlrag zu der Mitieilung: Eine Systematik der seltenen Erden 
(III. vgl. vorst. Ref.) Wahrend die besondere Stabilitat von La+++ (Edelgaskon- 
figuration) u. Cp+++ (vollendeter AbschluB der Einbaugruppe) ohne weiteres ver- 
standlich ist, is t die Sonderstellung von Gd+++ nicht ohne weiteres zu erklaren. Nach
E. Fues ist folgende Erklśirung wahrscheinlieh. Fiir die Quantenzahlen n — 4, 1 =  3 
gibt es 7 elektrostat. Moglichkeiten; jede Bahn kann ferner wegen des spin 
doppelt besetzt werden. Nach P e i e r l s  (C. 1929. II" 1766.) ist fiir die Reihe B—Ne 
das Maximum der Ionisierungsspannung beim N so zu erklaren, daB von B an jede 
Bahn zunachst einfach besetzt wird; beim N ist dann yóllige elektrostat. Symmetrie 
erreicht. Vom O an werden die Bahnen doppelt besetzt; infolgedessen sinkt die Ioni- 
sierungsspannung bei O wieder u. steigt dann erst weiter bis zum Edelgas an. Dem 
N entspricht vóllig das Gd+++, bei dem alle Bahnen einfach besetzt sind, so daB eine 
Art SchalenabsehluB erreicht wird. Damit ist aber nicht magnet. Neutralisation (d. h. 
Diamagnetismus) verbunden, weil diese bei einer ungeraden Elektronenzahl nicht 
moglieh ist. Erst wenn alle Bahnen doppelt besetzt sind (Cp+++), findet sich Diamagne
tismus. — Das Prinzip, alle seltenen Erden zusammenzufassen, stammt von R e t g e r s
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(1895), das der Unterteilung von B r a u n e r  (1908). Beides wurde von R. J . M e y e r  
(Naturwiss. 2  [1914]. 781) zusammengefaBt, der dio seltenen Erden ais period. System 
im kleinen bezeichnete. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 8 7 . 29—32.12/2.1930. Hannover, 
Techn. Hochsehule.) K l e m m .

I . G erassim ow , Das Gleichgewicht im  ąuaternaren System Na«Cr»0r N H fil-H „0. 
Vf. bestimmt zuniichst die Lóslichkeit von (NH4)2Cr20 7 zwischen 0 u. 100° u. untcr- 
sucht sodami die terniiren Systeme: (NH4)2Cr20 7—NH,C1—H20, (NH4)2Cr20 7— 
Na2Cr20 7—H20, Na2Cr20 7—NaCl—H20 . Die gefundenen Werte werden graph. u. 
tabellar. wiedergegeben. Fur das ąuaternare System:

Na2Cr20 , +  2 NH4C1 ^  (NH4)2Cr20 7 +  2 NaCl 
werden bei jeder Temp. zwei dreifache Punktc gesucht (jeder von zwei Seiten) u. be
sonders die Isotherme (NH4)2Cr20 7—NaCl untersucht. Mit Hilfe von Diagrammen 
aus 4 Feldern ist es móglieh, versehiedene Variationen der Methodik bei der Darst. 
des (NH4)2Cr20 7 anzudeuten u. dabei die móglichen Ausbeuten auszurechnen. Nach 
dom Mischen der gesatt. Lsgg. von Na2Cr20 7 u. NaCl betriigt die Ausbeute an (NH4)2- 
Cr20 7 bei 0° 64,8°/o> bei 20° 45,9%- (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 8 7 . 321—33. 7/3.
1930. Moskau, Lab. f. anorgan. Chem., I. Staatsuniv.) A s c h e r m a n n .

T. G. Finzel, Pyrophores Eisen. I. Darstellung und Eigenschaften. Die vor- 
liegende TJnters. befaBt sich mit der Darst. von pyrophorem Eisen von mogliehst hohem 
Metallgeh., dem EinfluB des physikal. Zustandes des Ausgangsmaterials u. der Wrkg. 
verschiedener Gase auf die Inaktivierung. Zur Darst. geht man am besten vom Oxyd 
aus, das durch H, bei etwa 500° reduziert wird. Zur Gewinnung des Hydroxyds geht 
man nicht vom Chlorid, sondern vom N itrat aus, da Chloridreste die pyrophoren Eigg. 
zerstóren. Benutzt wurden 3 Oxyde: A  war heiB aus konz., B  aus weniger konz. 
Lsg. gefiillt, G war zunaehst ais kolloides Sol durch Hydrolyse gewonnen. Die In- 
aktivierung erfolgte bei G am schnellsten, bei B  am langsamsten. Mit verschiedenen 
Gasen erfolgt die Inaktivierung verschieden schnell; am raschesten mit H„ (Lóslich- 
keit im Metali), langsam mit N2 u. besonders He. Der Metallgeh. der Proben betrug 
fast stets 98—99°/o> gleiehgiiltig, ob sie pyrophor waren oder nicht. Mikroskop. Priifung 
zeigte, daB pyrophores Eisen viel kleinere Teilchen enthielt ais inaktives; ais Róntgen- 
diagramm tra t in allen Fallen das des a-Eisens auf. Um ein quantitatives MaB der 
pyrophoren Aktivitat zu erhalten, lieB man die Proben durch Gasgemische verschiedenen
0 2-Geh. durchfallen u. bestimmte den Mindestgeh. an 0 2, bei dem Entzundung eintrat. 
Nach steigender A k tm ta t ergab sich die Reihe G, A, B. — SchlieBlieh wurde gezeigt, 
daB pyrophores Fe aueh bei —78° noch mit trockener Luft reagiert. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 5 2 . 142—49. Jan. 1930.) K l e m m .

T. G. Finzel, Eigenschaften von pyrophorem Eisen. II. Adsorption von Koltlen- 
dioxyd und Ammoniak und die Benutzung von pyrophorem Eisen in der Ammoniak- 
synlliese. (I. vgl. vorst. Ref.) Es wurde die Adsorption von C02 u. NH3 durch die ver- 
schiedenen Proben von pyrophorem u. nicht pyrophorem Eisen untersucht. Es zeigte 
sich im allgemeinen, daB die C-Praparate am schleehtesten, die /1-Priiparate am besten 
adsorbieren; jedoch besteht kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen pyrophorer 
A ktm tat u. Adsorptionsfiihigkeit; in einem Falle adsorbierte ein nicht pyrophores 
Priiparat stiirker ais ein pyrophores. Im allgemeinen scheint die Adsorptionsfiihigkeit 
durch die Anwesenheit von Oxydresten befórdert zu werden. — Ein C-Praparat erwies 
sich ais Katalysator fiir die Ammoniakkatalyse wertlos; eine mikroskop. Priifung 
zeigte, daB das Priiparat selir weitgehend rekrystallisiert war. Die Rekrystallisation 
lieB sich durch Zusatz von A120 3 zum Fe20 3 yerhindern; dementsprechend waren 
solche Praparate leidliche Katalysatoren. Weit besser waren aber iJ-Praparate. — Da 
jB-Praparate schwieriger zu reduzieren sind ais die sehr fein verteilten C'-Hydroxyde, 
scheint es, ais ob aueh liier Oxydteilchen giinstig wirkten, indem sie die Rekrystallisation 
hindern. (Journ. Amer. chem. Soc. 52 . 150—56. Jan. 1930. Madison [Wisconsin], 
Univ.) K l e m m .

Filip Olsson, Ein neuer Typus von Fluoriden des 3-wertigen Mangans. Bei der 
Einw. von Fluoriden von organ. Basen auf Manganifluoride entstehen zwei Typen 
DoppelfluorideMMnF4 ■ n H20  u . M2MnF5. Von diesen reprasentiert der erstere einen 
neuen Typus, welcher bei organ. Basen unzweifelhaft vorherrschend ist. Diese neuen 
Verbb. sind schwach rot bis violett, also von derselben Farbę wie die Alkalisalze, sie 
krystallisieren in rhomb. Tafeln. An der Luft sind sie relativ bestandig u. erst nach 
langerer Zeit tritt Zers. ein. Bei Erhitzen auf 100—110° tr i t t  Zers. unter Braunfiirbung 
ein. In W. sind die Doppelfluoride anfangs 1., es scheidet sich jedoch baldMn(OH)

173*



2712 B. A n o r g a n is c h e  C h e m ie . 1930. I.

aus. Durch weitergehendo Hydrolyse wird die Lsg. sauer u. es tr itt  eine weitere sekun- 
diire Umwandiung ein, wobei yollstandige Zers. in MnF2 u. ein Hydrat von vier- 
wertigem Mn stattfindet. Konz. HCi lost mit brauner Farbę; die Lsgg. sind indessen 
nicht bestandig, sondern werden allmahlich unter Chlorentw. zersetzt. Beim Ver- 
dlinnen mit W. tr itt  Farbumschlag nach Violett u. schliefilieh Entfarbung ein. Verd. 
H N 03 u . H 2S04 losen die Fluoride mit rotvioletter Farbę, beim Kochen fallt Mn02 
aus. Konz. H2S04 gibt eine blauvioIette Lsg. Alkali u. ŃH3 zersetzen die Doppel- 
fluoride unter Ausscheidung von Mn(OH)3. Durch S02 u. andere Red.-Mittel wird 
Mn111 zu Mn11 reduziert. In  A. u. Eg. sind die Fluoride mit rotvioletter Farbę 1. u. zwar 
in Eg. mehr ais in A. In  A sind sio unl. Zur Darst. der Doppelfluoride wird Mn(CH3COO)3 
2 H 20 in etwas mehr ais berechneter Menge 40%ig- H F in Pt-Schale gelost. Nach 
dem Abkiihlen wird der braunen Lsg. das Fluorid einer organ. Base zugesetzt u. mit
A. gefallt. Vf. besclireibt folgendo auf diese Weise hergestellte Verbb.: Pyridinium- 
tetrafluoromanganiat, C5H 5NHMnF4 • H20 ; Chinoliniumletrafhioromanganiat, CjH7NH- 
MnF4-3 H 20 ; Telramethylammoniumteirafluoromanganiat, (CH3)4NMnF4-2 H 20 ; Athy- 
lendiaminiumpentafluoromanganiat, C2H4(]SfH2)2 • H 2MnF5; Guanidiniumtetrafluoroman- 
ganiat, CNH(NH2)2-HMnF4-3 H aO; Guanidiniumpeiitafluoromanganiat, [CNH(NH2)2H  J2 
MnF6; Dimethylaminiumtetrafliioromanganiat, (CH3)2NHHMnF4-2 H20 ; Diathylami- 
niumtetrafluoromanganiat, (C2H5)2NHHMnF4 • 2 H20 ; Athylaminiumtetrafluoromanganiat, 
C2H5NH2HMnF4; Athylaminiumpentafluorcnnangcmial, (C2H5NH2H)2MnF5; Propyl- 
aininiumtetrafluorcrinanganiat, C3H7NH2HMnF4 ■ H20. Diese Fluoride ■ sind bedeutend 
bestandiger ais die entsprechenden Doppelchloride von dreiwertigem Mn. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 187. 313—20. 7/3. 1930. Stockholm, Anorg.-chem. Inst. d. Techn. 
Hochschule.) A scherm ann.

Otto Erbacher, Lóslichkeitsbesiimmungen einiger Radiumsalze. Ausgehend von 
einem 99%ig-. Ra-Praparat wird die Loslichkeit von RaBr2, RaCl2 u. Ra{NOs)2 in W. 
bei 20° bestimmt. Ra-Salze oder ihre Lsgg. zersetzen sich beim Stehen unter Wrkg. 
der eigenen Strahlung; frisch hergestellte gesatt. RaBr2-Lsg. wurde in 1 Stde. gelblich, 
RaCl2- u. Ra(N03)2-Lsg. war noch nach 41/2 bzw. 6 Śtdn. farblos; trockenes RaBr2 
war nach 14 Śtdn. gelblich, nach 7 bzw. 35 Tagen rótlichgelb bzw. braunlichorange, 
RaCl„ nach 90 Tagen weiBlichorange, Ra(N03)2 nach 40 Tagen gelbstichig weiB, nach 
82 Tagen gelblich grau.

RaBr2 RaCl2 R(NOs)„
100 g W. losen g 70,6 24,5 13,9 '
In  100 g Lsg. g 41,4 19,7 12,2

Zusammenstellung mit den Daten fur die entsprechenden Ca-, Sr- u. Ba-Salze 
ergibt die Unrichtigkeit einer Extrapolation aus den LóslichkeitsYcrhaltnissen bei den 
Erdalkalien auf die Loslichkeit der Ra-Salze. Bei den Ba- u. Ra-Salzen keine einfache 
Beziehung zwischen Lóslichkeitsdifferenz u. Grad der Anreicherung des Ra in den 
Krystallen bei fraktionierter Krystallisątion. Verss. von Hans Kading, bei denen
1—50°/0 des in Lsg. vorhandenen Ba(N03)2 in Ggw. vonThX bei 0, 20 u. 40° aus- 
krystallisiert wurden, ergaben durchweg eine deutliche, obwohl nicht sehr groBe An
reicherung des Ra(ThX) in den Krystallen, in Bestatigung von C h ło p in ,  POLESSITZKI 
u. T o l m a t s c h e f f  (C. 1930. I. 631). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 141—56. 8/1.
1930. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Chemie.) K r u g e r .

Merle Randall und J. O. Halford, Gleichgewichte, die einige Komplexionen 
von Silber betreffen, und die freie Energie einiger Silberverbindungen. Die Methode, 
mit der Vff. die Aktivitatskoeffizienten y  von Komplexsalzen wie [Ag(NH3)2]Cl be- 
stimmen, ist die folgende. Es wird Km' =  m (Ag{NH3)2+) m  (Cl~) a- (H20)/o2- 
(NH4OH(aq)) experimentell bestimmt. Dann gilt K  = y ± 2K m '. Es werden die er
haltenen Werte des log (1 /A ’ot'*/i) gegen /<Vi (/i =  Ionenstiirke) aufgetragen; diese 
Kiu:ve ist ahnlich der, die man erhalt, wenn man den log des Aktmtatskoeffizienten 
eines einfachen univalenten Salzes gegen /«’/> auftragt. Die Extrapolation zu unendl. 
Verd. wird dann so ausgefiihrt, daB man die erhaltene Kurve mit der ahnlichen Kurve 
einea geeigneten starken Elektrolyten zur Deckung bringt.. log (1 /K'!t) ist dann durch 
den Ursprung der Bezugskurve gegeben; es gilt dann fiir ein beliebiges [j, logy± =  
log (1/if«•’/>) — log (l /Z 1/.). Die Methode wird angewendet auf neue experimentelle 

^6r ^^ icfike it von AgCl u. Ag20  in NH4OH-Lsg. u. yon AgCl u. AgCN in 
HCN-Lsgg. — Ferncr werden die Lóslichkeiten von krystallinem u. gefalltem AgJ in 
KCK- u . von AgBr, AgJ u. AgSCN in KSCN-Lsg. bestimmt. Aus den erhaltenen Daten 
lassen sich die Aktiyitatskoeffizienten von Ag(NH3)2Cl, Ag(NH3)2Br, Ag(NH3)2OH
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u. HAg(CN)2 bestimmen. Ferner werden die freien Energien A F298i1 folgender Salze 
in kcal. bereehnet: AgClfest—26,220; AgBrfest —22,910; AgJ(hexagonal) —16,356;
AgJgefallt —15,825; Ag(S03)2-----—226,545; Ag(NH3)2+ -4 ,003 ; HgAg(CN)2 72,047;
AgCNfeat 38,499; Ag(CN)2"  72,047. (Journ. Amer. chem. Soe. 52. 178—91. Jan. 1930. 
Berkeley [Cal.], Univ. of California.) K l e m m .

Merle Randall und J. O. Halford, Die Verteilung von Ammoniak zwischen 
Toluol und wafirigem Silberammoniakchlorid und -hydroxyd, und von Cyanwasserstoff 
zwischen Benzol und wa/3rigem Silbercyamuasserstoff. (Vgl. vorst. Ref.) Es wird die 
Yerteilung yon NH3 zwischen Toluol u. W., bzw. einer Ag-Salze enthaltenden wss. Lsg. 
gemessen. Dann gilt Kjy =  y ' m -[NH.,OH (aq)]/N(NH3 in Toluol) — y K  mj). FUr 
Ag(NH3)CI-Lsg. ist y' =  1, fiir Ag(NH3)20H  log y'//i =  0,139 {fi =  Ionenstarke.) — 
In ahnlicher Weise ergibt sich aus der Verteilung von HCN zwischen Bzl. u. HAg(CN)2- 
Lsgg. y' — 1. (Journ. Amer. chem. Soc. 5 2 . 192—94. Jan. 1930. Berkeley [Cal.], 
Univ. of California.) K l e m m .

Lothar Wohler, Uber Platinarsenid. (Festschrift zum 70. Geburtstage von 
W il h e l m  H e r a e u s  1 9 3 0 . 164—78 [Hanau, G. M. A l b e r t i ], — C. 1 9 3 0 . I. 
1915.) _____ ' A s c h e r m a n n .

H. G. Denman, An inorganio chemistry. 2 nd. ed. London: Arnold 1930. (688 S.) 8°.
12 s. 6 d. net.

[russ.] I. A. Kablukow, Die Grundlagen der anorganischen Chomie. 9. verb. Aufl. Moskau-
Leningrad: Staatlioher Verlag 1929. (472 S.) Rbl. 3.50; geb. Rb!. 4.—.

Carl Oppenheimer, GrundriB der anorganischen Chemie. Mit bes. Beriieks. d. allg. Chemie
14. neubearb. Aufl. <88.—97. Tsd.) Leipzig: Georg Thieme 1930. (VII, 309 S.)
8°. M. 9.—.

C. Mineralogische und geologische Chemie.
Georg Kalb, Typische merseitige Vizinalpyramiden\ auf parallelkantigen vier- 

eckigen Grundflachen holoedrischer Krystalit. Vf. bespricht die Bezichungen der Vizinal- 
flachen zu der Hauptflache in speziellen Fallen u. dereń Bedeutung fur die Krystall- 
messung. (Ztschr. Kristallogr. Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 73. 
266—69. Febr. 1930. Koln, Univ.) T r o m e l .

Felix Machatschki, Atopit und Mauzdiił, zwei nichtmetamikte Minerale vom 
Typus X 2Zi(0, OH, F)7 (Pyrochlor). Pulveraufnahmen von Atopit (Ca, Mn, Na2) Sb20 7 
zeigen Tollkommene t)bereinstimmung mit nichtmetamikten Pyrochlor [NaCa]Nb2- 
[06F]. Die Gitterkonstante ist a =  10,267 ±  0,008 A mit 8 Formeleinheiten im Ele- 
mentarkorper. Translationsgruppe F ' (flachenzentriert), Raumgruppe Oh7, Punkt- 
lagen (Bezeichnung nach W y c k o f f ) : 16 (Ca, Mn, Na) in 16 b, 16 Sb in 16 c, 48 O, in 
48 c, 8 0 ,, in 8g. Die Analyscn des Atopits ergeben die genauere Zus. [Ca4Mn2Na4]- 
Sb1(10 33, so daB also die einfachere Annahme der Yertretung von 1 Ca dureh 2 Na nicht 
aufrecht zu halten ist. Angenaherte Analogie zu Pyrochlor ergibt sich erst bei Annahme 
einer groBeren Formeleinheit. Mauzeliit wird ebenfalls ais Kórper der allgemeinen 
Zus. X2Z2 (O, OH, F) gedeutet. Fiir X tr i t t  in diesem Falle Ca u. Na, fiir Z Sb u. Ti. 
Die Bedeutung der F-Atome u. OH-Gruppen fiir diesen Krystalltypus -wird erórtert. 
Der Berzeliit gehort diesem Typus nicht an. Unter Beriicksichtigung des Feinbaues 
u. der krystallchem. Gesetzmafligkeiten werden Fragen der Systematik der Mineralien 
besprochen. (Ztschr. Kristallogr. Kristallogeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 73. 
159—75. Febr. 1930. Gottingen, Univ.) T r o m e l .

Felix Machatschki, Berzeliit, ein Arsenat vom Formel- und Strukturtypus Granat 
(X3Y ^ i30 12). Formel u. Struktur dieses regularen M inerals werden dureh Pulver- 
aufnahmen vom derbe Vork. von Langbanhyttan bestimmt. Es ergibt sich ein kórper- 
zentriertes Gitter mit a =  12,357 ±  0,008 A. Unter Voraussetzung der Holoedrie 
ist die Raumgruppe Oft10. Zus. ist NaCa2Mn2As30 12. Der Elementarkorper enthiilt 
8 dieser Einheiten. Diese Feststellungen lassen Analogio erkennen mit den Ergebnissen 
von M e n z e r  (C. 1 9 2 9 . II. 382) am Granat Ca3Al2Si30 l2. Die Diagrammo von Berzeliit 
u. Granat sind fast vollkommcn ident. Intensitatsberechnungen zeigen, daB die Granat- 
struktur auf den Berzehit iibertragen werden kann, As vertritt Si, u. Mn Al. Geringe 
Intensitatsunterschiede erklaren sich dureh das verschiedenc Streuvermógen von As 
u. Si. Diese Ubereinstimmung von Arsenat u. Silicat bestatigt die Diagonalregel von 
V. M. GOLDSCHMIDT, u . gibt Hinweis auf die Zus. der Silicate, die As u. auch Y ent-
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halten. {Ztschr. Kristallogr. Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 73. 123—40. 
Febr. 1930. Góttingen, Univ.) T r o m e l .

W. F. de Jong, Die KrystaUstruktur von Germanit. Pulveraufnalimen des massigen 
Minerals, dessen Krystallsynunetrie unbekannt ist, ergeben ein regulares Gitter mit 
groBer Ahniichkeit mit Sphalerit u. Tetraedrit, u. a =  5,290 ±  0,005 A. Der Inbalt 
der Elementarzelle wird zu Cu3(Fe, Ge)S4 angenommen, dann ist die Raumgruppe T 1 
oder T dl. In beiden sind die Atomanordnungen: Cu: [ [ J J 0 ] ] ;  [ [ i0 £ ] ] ;  [[0^-J]]; 
Fe, Ge: [[0 0 0]]; S: [ [» # # ]] ; [[iiiiii]]; [[« # « ]]. u =  1/4 zeigte gute tJberein- 
stimmung fur berechnete u. beobachtete Intensitiiten. Es wird noeh eine weitere 
Struktur in Raumgruppe Ohs beschrieben, die móglieherweise in Frage kommt. (Ztschr. 
Kristallogr. Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallchem. 73. 176—80. Febr. 1930. 
Delft, Techn. Hochsch.) T r o m e l .

B. GoCner und F. MllBgnUg, Beitrag zur Kenninis des Kaliophililes. Ein einzelnes
Krystallbruchstiick vom Vesuv wird durch Drehspektrogramme untersucht. Die Best. 
der Identitsitsabstande ist nicht eindeutig moglich. c ergibt sich zu 8,59 A, a dagegen 
ist abhangig von der Aufstellung des zur Verfugung stehenden Krystalls, u. ergibt sich 
zu 27,01 A oder 15,59 A. Der kleinere Elementarkórper laBt sich nur ableiten, wenn man 
gewisse, sehr schwache Schichtlinien ais gitterfremd betrachtet, um einen fiir einfache 
Silieate ungewóhnlich groBen Elementarkórper zu vermeiden. Die Unters. weist auf 
Zuordnung zum hexagonalen System hin, Festlegung der Raumgruppe ist nicht móg- 
lich. Der Vergleich mit dem analog zusammengesetzten Nephelin, NaAlSi04, zeigt 
nicht die erwarteten engen Beziehungen. Es lassen sich aber beide Silieate auf kleinere 
Gittereinheiten von ahnliohen Dimensionen beziehen. (Ztschr. Kristallogr. Kristall
geometr., Kristallphysik, Kristallchem. 73. 187—201. Febr. 1930. Miinchen,
Univ.) T r o m e l .

A. Cayinato, Neue Untersuchungen des Euklas. Euklas aus dem Ahrntal. Vf. 
fand schóne Krystalle dieses seltenen Minerals im Ahrntal, Ober-Etsch, in der Gegend 
der Dreiherrnspitze. Bis jetzt waren eingehende Unterss. nur am Euklas von Villa 
Ricca, Brasilien, ausgefiihrt worden. Untcr Vernachlassigung kleiner Mengen von 
Mg, Ca, Fe", Fe'", F ergibt sich die Formel: 2Si02-Al20 3-2Be0-H20  oder HBeAlSiO5. 
D. ca. 3,037, Hartę zwischen Topas u. Quarz, Spaltbarkeit leicht u. vollkommen {010}, 
weniger leicht u. weniger vollkommen {100}, schwer u. unregelmaBig {001}. Die Winkel- 
werte schwanken, so daB die krystallograph. Konstanten nicht berechnet werden 
konnten. Die opt. Konstanten wurden bestimmt. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. 
[6] 10 . 656—64. 15/12. 1929. Padua, Univ.) W r e s c h n e r .

Ernest F. Burchard, Die Pao-Lagerstatten des Eisenerzes im Staate Bolivar, 
Yenezuela. Die Eisenerze, welche wahrscheinlich magmat. Ursprungs sind, bestehen 
aus Hamatit mit unregelmaBig darin verteiltem Magnetit. Die Analysen der Bohr- 
kern© bis 420 FuB Tiefe ergeben Gehaltc von 67,5—71,3% Fe, 0,02—0,12°0/ iMn, 0,013 
bis 0,030% P, 0.01—0,118% S, 0,05—0,64% Si02 u. 1,01—3,29% A120 3. Das A120 3 
ist in Form von Korundkórnchen in dem Gestein enthalten. Die Yorrate werden auf 
15 Millionen Tonnen sichtbares Erz u. 20000 Millionen Tonnen wahrscheinlich vor- 
handenes E rz  geschatzt. (Techn. Publ. Amer. Inst. Mining metallurg. Engineers 19 3 0 . 
Nr. 295. 25 Seiten. Washington, D. C.) E n s z l i n .

Othmar Friedrich, Die Siderit-Eisenglimmer-Lagerst&tte von Waldenstein in Ost- 
kdrnlen. Geolog. Beschreibung u. Kartierung dieses Erzgebietes. (Berg- u. Hiitten- 
mann. Jahrb. 77. 131—45. 15/10. 1929.) E n s z l i n .

H. Lasch, Uber Manganerzkonkretionen vom Zellersee. bei Mondsee. Die Kon- 
kretionen bestehen aus Krusten u. Rinden auf einem starkę Auflósungserscheinungen 
zeigenden Mergel vom Grund eines Sees. Die lufttrockene Rinde enthalt neben 13,92% 
Mn02 2,86% MnO. Sie wird ais metasomat. Bldg. an Kalken durch zirkulierende 
Mn-haltige Kohlensiiureąuellen angesprochen. (Mineralog, petrograph. Mitt. Ab. B 
der Ztschr. Kristallogr. etc. 40. 294—96. 1930. Wien, Mineralog. Inst. d. Umv.) Exsz.

Harald Carlborg, Die Vanadinerzvorkonimen der Welt. Ausfiihrliche Darst. 
der Geschichte des Vanadins, der Art seiner Erze, der Anwendungen, der geograpli. 
Verbreitung u. der Produktionsstatistik. (Jernkotorets Annaler 1 1 4 . 51—75.
1930n r  WlLLSTAEDT.

C. Gottfried, Vber kontaktmetamorphe Gesteine des Baitonegebietes in der Ad/imello- 
gruppe [Italien], Beschreibung einiger Mineralien aus dem Baitonegebiet Granałe. 
Zwei Almandine mit 84,66 bzw. 74,20 Almandin, 7,23 bzw. 16,34 Spessartin, 4,57 bzw. 
5,59 Andradit, 3,62 bzw. 3,22 Pyrop. D. 4,152 bzw. 4,006. Weiter wird ein heden-
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bergit. Diopsid mit 45°/o Hedenbergit u. 55°/0 Diopsid, oin diopsid. Angit u. oin brauner 
u. ein griiner Biotit beschi'iebon. (Sitzungsber. Heidelberg. Akad. Wiss. 1930. Nr. 1. 
9 Seiten.) ENSZLIN.

Tom. F. W. Barth, U ber die Sagrandite und ihre Entstehung durcli Syntezę von 
Dolomitgesteinen. Die Sagvandite sind magmat. Gesteine, welche reick an primaren 
Magnesit sind. Daneben werden sie aus Bronzit mit wenig Talk u. Pieotit u. stellen- 
weise auch 01ivin gebildet. Dic norweg. Sagvandite enthalten 0,68 g/Tonne P t u. 
reichlich Cr u. Ni, wahrend die angrenzenden Sedimentgesteine weniger ais 0,01 g/Tonne 
enthalten. Die Entstehung wird dureh Assimilation von Dolomiten dureh das Magma 
erklart, wodurch C02 u. W. frei werden, welche sich in den oberen Partien des Magmas 
ansammeln, dort dio C02-Konz. erhóhen u. nach dem Eindringen in Nebengestoine 
bei Abkuhlen carbonat. Mineralien wie Magnesit zur Abscheidung bringen. (Mineralog, 
petrograph. Mitt. Abt. B der Ztschr. Kristallogr. etc. 40. 221—34. 1930.
Leipzig.) E n s z l in .

Ju an  H ereza y Ortuńo, Nuestra teoria generał metalogenica y la genesis de las grandes masas
de sulfuros. Madrid: Enriąue Teodoro 1929. (152 S.) 8°. 4.-—■.

[russ.] Paweł Michajlowitsch T atarinow , Vorkommen von Chrysotil-Asbest in Ostanin
(Ural). Leningrad: Geologisches Komitee 1929. (53 S.) Rbl. 0.75.

D. Organische Chemie.
Georges Brus und G. Peyresblanąues, Vber die Bindung von Ozon dureh uń- 

gesdttigte Verbindungen. (Vgl. C. 1929. I. 749.) Vff. haben 1. c. gezeigt, wie man fiir 
eine ungesatt. Verb. die Ozonisierungskurye festlegt. Dieses Verf. wurde auf ver- 
sehiedenc ungesatt. Yerbb. angewendet u. folgendes gefunden: Bei nicht benzol. Doppel- 
bindungen weisen die Kuryen 2 Tcile auf. Zuerst ist die 0 3-Absorption yollstandig; 
dann wachst die nicht absorbierte 0 3-Menge plotzlieh u. steigt allmiihlich linear an. 
Der 1. Teil entspricht der Bldg. des n. Ozonids, u. seine Lange erlaubt die Zahl der 
Doppelbindungen im Mol. zu berechnen. Der 2. Teil entspricht bei ungesatt. Yerbb. 
mit einer CO-Gruppe der Bldg. eines Ozonidperozyds, indem sich nach Bldg. des n. 
Ozonids ein O-Atom an die CO-Gruppe addiert. Bei KW-stoffen entspricht der 2. Teil 
der Bldg. eines Perozonids, indem sich an ein O-Atom dtfs n. Ozonids noch ein O-Atom 
addiert. H a r r ie s  (Ber. Dtseh. chem. Ges. 45 [1912]. 936) erhielt diese Perozonide 
nur m it einem 12—14°/0 0 3 enthaltenden O u. fiihrte ihre Bldg. auf die Ggw. eines 
Oxozons 0 4 zuruck. Diese Hypothese ist jedoeli zu bezweifcln, da Vff. mit nur 5—9%ig.
0 3 gearbeitet haben. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 501—03. 24/2. 1930.) Lb .

Per K. Frolich, R. Simard und A. White, Bildung von Butadien dureh Cracken 
von Kohlenwasserstoffen. Die Verss. der Vff. zeigen, daC Butadien aus Propan, Butan, 
Propylen u. Cyelohexan dureh Cracken bei 7—800° erhalten werden kann. Die hóchste 
Ausbeute aus Propan betrug nur 0,9 Mol.-°/0, aber die aus Butan u. Propylen iiber
3 M o l E i n  einziger Vers. mit Cyclohexan ergab 20,6 Mol.-°/0 Ausbeute. Dio Aus- 
bcuten diirften sich wohl noch yerbessern lassen. Bei allen Yerss. mit Propan, Butan, 
Athylen u. Propylen wurden gewisse Mengen hochsd. Prodd. erhalten, bestehend haupt- 
sachlich aus Benzol, ferner wenig Naphtlialin u. teerigen Prodd. Das Rk.-Schema 
kann daher dureh 4 Stufen dargestellt wrerden: 1. Cracken der Paraffine zu Olefinen;
2. Bldg. yon Butadien aus 2 Moll. Olefine; 3. Bldg. yon Bzl. (oder dessen Deriw .) aus 
Butadien u. einem Olefin; 4. weitere Polymerisierung des Bzl. mit Butadien oder 
Olefinen zu komplexeren Prodd. (Ind. engin. Chem. 22. 240—41. Marz 1930. Cambridge 
[Mass.], Inst. of Technol.) L in d e n b a u m .

James F. Norris und Harold S. Davis, Die Gewinnung von Alkoliolen aus Butenen 
und Pentenen dureh Zwisehenwirkung von Schwefelsdure. Im Hinblick auf den Zweifel 
yon Or m a n d y  *u. Cr a v e n  (vgl. C. 1928. I. 1478), dalB auch hóhere Alkohole dureh 
Zwischenwrkg. yon H 2S04 auf Olefine gewinnbar seien, u. die Behauptung, daB diese 
Methode speziell bei den Amylonen durchwegs yersagt habe, fiihren Vff. an, daB auf 
diesem Weg erzeugte Alkohole in den U. S. A. im Handel erhaltlich seien, daB speziell 
der sek. Amylalkohol aus A^-Penten von Studenten seines Instituts hergestellt werde, 
u. daB auf Grund dor Literaturangaben sek. u. tort. Alkohole aus Butenen u. Pentenen 
mit Schwefelsaure in befriedigender Ausbeute erhaltlich seien. Bei diesen Rkk. seien 
folgende Faktoren zu beobachten: 1. die Struktur der Olefine, 2. die Konz. u. Menge 
der Saure, u. 3. die Einwirkungszeit. Aus den Yerss. von ORMANDY u . Cr AVEN (1. c.)
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seien allgomeine Schlusso iiber das Verh. von Butenen u. Pentenen auch darum nicht 
zu ziehen, da sio mit Gemischen von Isomeren unbekannter Zus. gearbeitet hatten. 
Vff. teilen nun die Butene u. Pentene in bezug auf 1. ihre Reaktivitat gegeniiber H2S01(.
2. die erhaltlichen Alkohole, u. 3. ihre Neigung zur Bldg. hóhersd. Ole in 3 Gruppen ein. 
G r u p p e l .  LI. in 60—70%ig. H 2S04, es ergoben sich tert. Alkohole, Polymerisation 
erfolgt leicht durch h. verd. oder konz. Saure. Hierzu gehoren: Isóbuten, Trimethyl- 
athylen u. asynun. Methylathyldthylen (p-Methyl-Aa-buten). G r u p p e l l .  Fast unl. 
in H 2S04 jeder Konz. es ergeben sich keine sek. u. nur Śpuren tert. Alkohole, Poly- 
merisation erfolgt viel langsamer ais in Gruppe I. Hierzu gehort das Isopropyldthylen. 
G f u p p e  III. In maCig konz. H 2S04 (z. B. 75—85%) h, bei unmittelbarer Hydro- 
lyse ergeben sich sek. Alkohole; sie sind erheblicher polymerisierbar ais die Glieder der 
Gruppen I u. II. Hierher gehoren A&-Buten, A a-Buten, A^-Penten u. A a-Penten. Auch 
die Angabe von OltMANDY u. Cr a v e n  eines ca. 30%ig. Verlustes bei Umwandlung 
von Propylen in Isopropylalkohol wird widerlegt, da mit konz. H2S04 die Ausbeute 
fast ąuantitatiy ist. SchlieBlich wird noch auf die nicht sichergestellte Behauptung 
dieser Autoren hingewiescn, daB die bei yerliingerter Einw. von konz. HjSO.j erha.lt- 
lichon Ole vornehmlich Paraffine seien. (Journ. Soc. chem. Ind. 4 8 . Transact. 70—71. 
22/3. 1929. Massachusetts, Inst. of Techn., Lab. of Organ. Chem.) H e r z o g .

W. R. Ormandy und E. C. Craven, Die Einwirkung von Schwefelsaure auf Olefine 
etc. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. weisen darauf hin, daB sie vor Kenntnis der gegen- 
teiligen Erklarung von N o r r is  u . D avis im Hinblick auf die diirftigen techn. Literatur- 
angaben dieser Autoren nur die prakt. Durchfuhrbarkeit der Darst. hóherer Alkohole 
aus gecrackten Alkoholen (Olefinen) m it der konz. Wasch-H2S04 u. die Gewinnung 
der Alkohole hieraus durch bloBe Verdiinnung u. Dest. bezweifelten. Mit Rucksicht 
auf die Kritik von N o r r is  u . D avis iiber die Arbeit der Vff. wird folgendes bemerkt:
1. Die angeblich quantitative Ausbeute an Isopropylalkohol aus Propylen gemaB E. P. 
249 834 findet in dieser Patontschrift keine Unterlage u. widerspricht den Ergebnissen 
von P l a n t  u . Sidgew ick  (C. 1 9 2 1 . III. 24). 2. Da das durch Dehydratation
von n-Butylalkohol erhaltliche reine Dimethyldthylen mit 98%'g- H ,S04 Ole von 
demselben Charakter gibt, wie die aus Isobutylalkohol erhaltlichen "Butylene, ist 
anzunehmen, daB bei Verwendung von konz. H 2S04 das Ergebnis fiir reine Olefine, 
wie fiir Gemische dasselbe ist. 3. Das verwendete Gemisch von Fuselolamylenen, Kp. 33 
bis 37°, konnte nur sehr wenig Isopropyldthylen I, Kp. 21°, enthalten; D u. nn stimmten 
auf ein Gfemisch aus hauptsachlich Trimethyldthylen u. asymm. Methylalhylathylen. 
Die von N o r r is  u . D avis fiir I  ais typ. bezeichnete Unloslichkeit in H2S04 jeder Konz. 
u. die langsame Polymcrisierbarkeit gilt bei Yerwendung konz. H 2S04 in qualitativer 
Beziehung fiir alle fl. Olefine. Die durch Fraktionierung von Fuselólamylenen erhaltene 
Fraktion, Kp. 21 (I), wurde unter kraftigem Riihren in 98%ig- H 2S04 einflieBen ge- 
lassen unter Erhaltimg der Temp. auf 16°. Ausbeute an abgeschiedenem Ol nach Stehen 
iiber Nacht ca. 66% von I, dlh =  0,7758, nn15 =  1,4356, Br-Absorption (H anus) 7°;0, 
im Intervall Kp. 80—300° gehen 70% iiber. Durch Verdiinnung der Saureschichten 
wurden ungesatt. Ole erhalten. Bei Einw. verd. H2S04 (75%) (3 Voll.) auf die Amylene, 
Kp. 33—37°, unter Schiitteln bei Zimmertemp., findet dagegen keine Abscheidung 
von Ol bei Verdunnung der Saure statt, sondern die Amylene scheiden sich ais Polymere 
ab. Hingegen ergibt die Einw. von konz. Saure sowohl auf die ursprunglichen Amylene, 
ais die Polymeren die gesatt. Ole u. die ungesatt. Waschóle in erheblichen Mengen. 
Die lange Dauer der Einw. der H2S04 auf die Olefine wird auf die wenig wirksame 
Kiihlvorr. wahrend des Vers. u. dio langsame Abscheidung der Paraffine aus der vis- 
cosen Saureschicht zuriickgefuhrt; auch spielt die Intensitat der Riihrung eine grofie 
Rolle (Vers.). Der Zweifel von N o r r is  u . D avis an dem Paraffineharakter dieser Ole 
wird durch Unters. eines solchen, aus Isopropylalkohol u. H2S04 von der D i v i s i o n 
o f  F u e l  R e s e a r c h  gewonnenen Oles (97,7°/0 gesatt., 2,3% ungesatt. KW-stoffe, 
dK =  0,7185, n D15 =  1,4050, Anilinpunkt 77,5, Br- bzw. H 2-Absorption 3% [H anus] 
bzw. 15,75%) widerlegt-, dessen hohe H2-Zahl fiir das Yorliegen von Paraffinen spricht.
— Ol aus Caprylalkohol (sek. Octylalkohol). EinflieBenlassen des A. in das 5-fache Vol. 
'98%ig. H sS04 unter kraftigem Riihren u. Erhaltung der Temp. auf 25°. Das nach 
Stehen iiber Nacht, Waschen mit wenig H2S04, W. u. NaOH erhaltene Ol (Ausbeute 
45,2%) zeigte dls =  0,7700, n®15 =  1,4297, Br-Absorption 5,3% (H anus), Kp. 103 
bis 350°. SchlieBlich verweisen Vff. auf ihre Unterss. der Gewinmmg von Olefinen aus 
Alkoholen u. H3P 0 4. (Journ. Soc. chem. Ind. 4 8 . Transact. 293— 95. 4/10. 1929.) H e rz .
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W. R. Ormandy und E. C. Craven, Einwirkung von Phosphorsaure auf Iso- 
propylallwhol. In Fortfiihrung friiherer Unterss. (C. 1928. I. 1478) studieren Vff. 
nunmehr die Hitzeeinw. von Isopropylalkohól (I) u. H3POt , wobei neben reichlichen 
Mengen von Polymeren des Propylens auch erhebliche Anteilo gesatt. KW-stoffe, ver- 
mutlieh Paraffine mit offener Kette, gebildet werden. Das Auftreten der letzteren 
mu 13 auch die Ggw. yon KW-stoffen mit weniger H2, ais den Monoolefinen entspricht, 
nach sich ziehen. Die Tren nung der Paraffine u. Olefine gestaltet sich auBerst sehwierig.

V e r s u c h e .  A. D i s k o n t i n u i e r l i c h e  M e t h o d e .  Erhitzen yon 
150 ccm I, von dem 95% zwischen 81—82° iibergehen, u. 560 ccm 93%ig. H3P 0 4 
(Kp. ca. 200°) unter RuckfluB. An den Ktihler schlieBt sich eine Waschflasche u. 
ein Gasometer an. Bei 100° Beginn der Entw. von Propylen, das vermutlich auch 
erhebliche Mengen Butene, Amylene, Butane u. Pentane enthalt (Gesamtmenge
5,3 1 bei 20°). Temp. nach 5 Stein. 138°, nach weiteren 5 Stdn. 1 70°. Waschen des 
aufschwimmenden Oles mit W., Ausbeute 99,5 ccm (68,7 g), d6 =  0,7647, nn15 =
1,4344. Aus den Waschwassern +  Inhalt der Waschflasche +  H3PO., ergeben sich 
noch 7 ccm stark acetonhaltigen I. ENGLER-Dest. des Oles, Daten im Original. Die 
Analyse ergab: C. 84,7%, H 14,69%, 0 2 0,61%. Gesatt. bzw. ungesatt. KW-stoffe 
30% bzw. 70%, Br-Absorption (H a n u s ) ca. 150%. Es wurden zwei Hauptfraktionen 
isoliert. Fraktion C. Kp. 131—151°, 30% des Gesamtols, d16 =  0,7435, nD16 =  1,4244, 
C 84,9%, H 15,1%, Mol.-Gew. 128, Br-Absorption ca. 150%, gesatt. bzw. ungesatt. 
KW-stoffe (zwischen 131—136°) 23,1% bzw. 76,9%. — Fraktion E. Kp. 177—208°, 
37% des Gesamtols, d16 =  0,7743, nDu  =  1,4396, C 85,3%, H 14,5%, Mol.-Gew. 
161, Br-Absorption ca. 150%, gesatt. bzw. ungesatt. KW-stoffe 32,5 bzw. 67,5%. 
Verriihren jeder dieser zwei Praktionen mit 3 Voll. konz. H 2S04 bei 15°; es erfolgt 
yermutlich Polymerisation, Ausbeute an farblosem Ol 73 bzw. 69,7°/0, Daten der 
ENGLER-Dest. dieser Ole im Original. — B. K o n t i n u i e r l i e h e  M e t h o d e .  
Langsames ZuflieBenlassen yon I unter 600 ccm, in einem l-l-Dest.-Kolben befind- 
licher H3P 0 4 (Kp. 175°) bei 170—175°, dann Abdest. des nicht umgesetzten Drittels 
yon I  aus der wss. Sehichte. Grundliehes Waschen der Ole m it W. u. Trocknen iiber 
CaClo, dOOF =  0,7595, JZ. 169, Anilinpunkt 60°, nach Saurebehandlung zur Ent- 
fernung der Olefine: d60F =  0,7255, Anilinpunkt 72°. Fraktionierte Dest. der Ole 
in einer mit Metallringen beschickten Metallkolonne. Graph. Darst. mit den pro 
Grad dest. Mengen u. den mittleren Dest.-Tempp. ais Ordinaten. Die den verschiedenen 
Maximas der Kurve entsprechenden Fraktionen enthalten viel ungesatt. Verbb., die 
bei Behandlung mit 3 Yoll. konz. H2S04 gesatt. KW-stoffe ergeben. Einzelne typ. 
Fraktionen wurden naher untersucht. Fraktion Nr. 6—8. Mittlerer Kp. 28°, riecht 
nach Amylenen u. besteht wahrscheinlich aus Pentan mit etwas Amylen. Fraktion 
Nr. 24—24. Enthalt wahrscheinlich ein Hexan, yermutlich Isohexan. Fraktion 
Nr. 70. Kp. 138—141°, d60F =  0,7455, JZ. 179, Anilinpunkt 49,6°, d u. Anilinpunkt 
weisen auf Nonan, die Fraktion diirfte hauptsachlich aus Paraffinen bestehen. Fraktion 
Nr. 102. Kp. 193—196°, d001' — 0,774, JZ. 168, Anilinpunkt 61,2°.— Eine befriedigende 
Erklarung iiber die Bedeutung der Fraktionen, die den Maximas der Dest.-Kuryc 
entsprechen, konnte nicht gegeben werden. Nach 3 Monaten war in allen Fraktionen 
Harzbldg. zu beobachten (Anwesenheit von Diolefinen). Die Olefine selbst (Propylen, 
Amylen) wurden beim Passieren durch h. H3P 0 4 nicht oder nur ganz geringfiigig 
polymerisiert. Auch n-Propyl-, Butyl- u. Amylalkohol liefcrten bei dieser Behandlung 
mit H3P 0 4 KW-stoffe (Tabellen). (Journ. Soc. chem. Ind. 48. Transact. 291—93. 
4/10. 1929.) H e r z o g .

A. Dewael, tlber die Darstellung des Allylalkóhols und des Allylchlorids. Yf. hat 
dio in „Organ. Synthesen“ von R. ADAMS, Bd. 1, S. 15, wiedergegebene Vorschrift 
fiir die Darst. des Allylalkohols wie folgt yerbessert: Bis 195° ubergegangene Fraktion 
von neuem bis 103° dest., Fraktion 195—260° nach Vorsehrift bis 105° dest., Riick- 
stande beider Fraktionen yereinigt, mit Thermometer in der Fl. dest., 1. Fraktion 
bis 200°; 2. Fraktion von 200—260° (bei 220° neue starkę C02-Entw.). Die 2. Fraktion 
liefert eine neue erhebliche Menge Allylalkohol. Riiekstand" wird mit den Glycerin- 
resten yereinigt u. yon neuem mit Ameisensaure dest. Ausbeute 66% gegen 45—47% 
der Vorschrift. — Verbesserte Darst. des Allylchlorids: 250 g Allylalkohol mit 1,5 g 
CuCl versetzen, unter Kiihlung mit HC1 siittigen, letztores nach 2 Stdn., dann am 
folgenden Tag u. noehmals nach 24 Stdn. wiederholen. Im ganzen 160 g sta tt 137 g 
HC1 absorbiert. Nach 2 Tagen obere Sehicht abheben, waschen, trocknen usw. Kp.,68 46 
bis 47°. Ausbeute 85—90%. Ohne CuCl sind nach 3 Tagen noch nicht 65 g HC1 ab-
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sorbiert. Allylather u. Allylformiat liefern unter gleichen Bedingungen aueh nur Allyl- 
ehlorid. Addition an die Doppelbindung erfolgt erst in der Hitze. (Buli. Soe. ehim. 
Belg. 39. 40—42. Jan. 1930. Lówen, Uniy.) L in d e n b a u m .

M. Bourguel und R. Rambaud, Untersuchung der Dehydratisierung eines Paares 
vcm stereoisomeren y- Athylenglykoleń unter dem Einfhtf} von Wasserstoffionen in wasseriger 
Losung. Bestimmung ihrer rdumlichen Konfiguralion. Kurze Reff. nach Compt. rend. 
Acad. Sciences vgl. C. 1928. II. 1548. 2639; ferner vgl. C. 1930. I. 1467. Nachzutragen 
ist: Die physikal. Untcrss. werden an Hand von Formeln, Tabellen u. Diagrammen 
ausfiilirlich besohrieben. — Vóllig reines f1-Telramethylbutendiol (cis) zeigt F. 70,7—71°.
— Darst. des y-Glykols (trans) aus dem Acetylenglykol am besten mit Ńa (4-faehe be- 
rechnete Menge) in CH3OH. Ńach beendeter Rk. lange C02 einleiten, teilweise abdest., 
Na2C03 entfernen, im Vakuum verdampfen, iiber H„SO;) trocknen. PAe. entzieht 
nur Spuren gesatt., aber kein fi-Glykol. Krystalle aus Toluol, F. 101°. Ausbeute 30°/o- 
Addicrt schwerer u. langsamer Br ais das /S-Glykol; man muB daher bei 40—45° arbeiten.
— Durch 8-tagiges Erhitzen des y-Glykols mit 0,1-n. HC1 im Rohr auf 95° u. Frak-
tionieren wurden crhalten: 1. KW-stoff CH„: C(CH3)-GH : GH-C(CH3) : CH„, K p. 124 
bis 126°, D.15 0,778, nDls =  1,483, Md =  39,60 (ber. 37,74), schon nach 36 Stdn. zu 
einer Gallerte, spater zu einer hornartigen M. polymerisiert. 2. Alkohol CH2: C(CH3)- 
CH: CH-C(OH)(CH3)2, Kp. 145—160°, wohlriechend. — Das a -Glykol (F. 74—76°) ist 
wahrscheinlich ais eine Molekulverb. anzusehen, besteliend aus 4 Teilen /? u. 1 Teil y. 
Das geht aus den Lóslichkeitsverhaltnissen hervor. Denn in W. ist die Lóslichkeit 
von fi, in PAe. diejenige von y durch die Ggw. des anderen Isomeren betriichtlich er- 
hóht, was immer eine molekulare Assoziation anzeigt. (Buli. Soc. ehim. France [4] 47. 
173—94. Febr. 1930.) L indenbaum .

V. Grignard und Th. N. Iliesco, Vber die Kondensation des Isobutanals. I. Nach 
dem Verf. yon G rig n a rd  u. M tarbeitern (C. 1925- II. 277 u. friiher) liefert Isobutanal 
bei hinreiehend tiefer Temp. nur das Aldol. Gemisch von 100 g Isobutanal u. 100 ccm 
A. auf mindestens —15° kiihlen, auf einmal 50 ccm gekiihlte 15°/oig- KOH zugeben, 
15 Min. kraftig schiitteln, ath. Schicht wie iiblich behandeln. Man erhiilt 60—61°/0 
Diisobutanal oder 2,2,4-Trimethylpentanol-(3)-al-(l), viscose, stark u. charakterist. 
riechende Fl., K p.c 79°, Kp.14 95—96°, D.1616 0,954, nD10 =  1,44717, M d =  40,47 (ber. 
40,63), 11. in A., A., swl. in W. Zerfallt bei Dest. unter at-Druck wieder glatt in Iso- 
butanal. Farbt S ch iffs  Reagens u. reduziert ammoniakal. AgN03. Oxim, Kp.14 136 
bis 137°. Phenylurethan, rosafarbige Krystallchen aus PAe., F. 63°. — Diisobutanal 
yerdiekt sich allmahlich u. wird sehr yiscos, aber das krystallisierte Dimere, (C8H 1G0 2)2, 
von B ra u c h b a r  (Monatsh. Chem. 17 [1896]. 637) haben Vff. nicht erhalten. Diese 
Dimerisierung sc h e in t  das Resultat einer CANNizzARO-TiSCHTSCHENKOschen Kon
densation zu sein, denn das frische Aldol besitzt keine VZ., aber nach 14 Monaten 
wurde VZ. 144,9 festgestellt (ber. 194,4 fiir den dimeren Ester). Dazu stimmen aueh 
die g efim d en en  M ol.-G ew w . — II. Verfahrt m a n  w ie  oben , aber mit 40 ccm 15°/0ig. 
KOH bei 10° (allmahlich unter Schiitteln zugeben), so entsteht nur der trimere Ester, 
also 2,2,4-Trimethylpentandiol-(l,3)-l-isobutyrat. Reinausbeute 52°/0. Viscose, stark 
r iec h en d e  u. brennend sch m eck en d e  F l.,  Kp.0 104—106°, D.2020 0,952, no20 =  1,44847, 
Md =  60,57 (ber. 60,73), VZ. 259,3 (ber. 263). Daraus durch Verseifung 2,2,4-Tri- 
methylpenla?idiol-(l,3), Kp.737 234°, F. 50,5°, D.1615 0,937, n D16 =  1,45127, M d =  41,96 
(wie ber.). Diacetat, Kp.20 141—142®, D.1B18 0,972, n D13 =  1,43332. — III. Zur De- 
hydratisierung des Diisobutanals eignet sich am besten konz. KOH bei 28—30°. Vff. 
erhielten jedoch nur 35% 2,2,4-Trim,ethylpenten-(3)-al-(l), Kp.14 61—62°, Kp. 149 bis 
150°, D.16j6 0,871, nD16 =  1,44707, M d =  38,72 (ber. 38,66), Bromzahl 121 (ber. 127). 
Aus den hóher sd. Anteilen wurden ein Dimeres u. ein Trimeres des Diisobutanals isoliert, 
sehr yiscose Fil., Kp.8 127—130° u. 156—162°. Beide addieren kein Br u. besitzen 
keine VZ. Yff. nehmen daher u. wegen der relatiy niedrigen Kpp. an, daB die cycl.

1 (CH3)2CH • CH(OH) • CśCK,)* • C H < q > C H  • C(CH3)S ■ CH(OH) ■ CH(CH3), 

(CH3)SCH. CH(OH) ■ C(CH3)2 • CH—O
I I  Ó ĆH • C(CH3)2 • CH(OH) • CH(CH3)2

(CH3)sCH • CH(OH) • C(CH3)2 • Ć H -Ó
III  (CH3)SC : CH ■ C(CH3)2 • CH(OH) • C(CH3)2 • CHO 

IY (CHS).,CH • CH(OH) • C(CH3)2 • CH(OH) • C(CH3)S • CHO
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Acełah I  u. II  vorliegen. I  ist isomer mit dcm obigen dimercn Ester aus Diisobutanal, 
konnte aber zu diesem niclit isomerisiert werden. — Um vielleicht groBere Mengen I 
zu erhalten, wurde Diisobutanal mit 15°/0ig. KOH bei —15° behandelt. Es erfolgte 
jedoch teilweise Spaltung in Isobutanal u. teilweisc Kondensation des letzteren mit 
noeh yorhandenem Diisobutanal zum obigen trimeren Ester. — IV. Mit 50%ig. oder 
festem KOH will KlRCHUAUM (Monatsh. Chem. 2 5  [1903]. 249) aus Isobutanal Aldol 
u. trimeren Ester erhalten haben. Vff. sind zu ganz anderen Resultaten gelangt. In 
100 g Isobutanal unter K ii hien 25 g KOH in Pastillen eingetragen, 3 Tage unter 
ofterem Schiitteln boi Raumtemp. steken gelassen. Erhalten: 1. 63% einer FI. von 
der Zus. C12ff220 2, Kp.31 151—153°, D.2323 0,903, nD23 =  1,45207, M d =  58,9 (ber. 
58,6), Bromzahl 80,03 (ber. 80,71), keine VZ.; reduziert ammoniakal. AgN03. 2. 29% 
einer ziemlich viscosen FI. von der Zus. CvJ i2fi^ , Kp.34 188—189°, gesatt. gegen Br, 
sonst wie yoriges. Diese Verb. ist zweifellos das Aldoglykol I V , gebildet aus 3 Moll. 
Isobutanal, u. daher kann die 1. Verb. nur Formel I II  besitzen, falls nicht etwa ein CH3 
seinen Platz gewecliselt haben sollte. — Mit 50%ig. KOH wurden erhalten: Trimetłiyl- 
pentenal, trimerer Ester, DI u. Spuren eines Prod. yon Kp.lg 169—175°. (Compt. 
rend. Acad. Sciences 1 9 0 . 556—59. 3/3. 1930.) L in d e n b a u m .

H. Wuyts, Uber die aldehydischen Reaktionen der organisclien Dithiosauren 
(R -C S-SH ). (Vgl. C. 1 9 2 9 . II. 2045.) Im AnschluB an die 1. c. mitgeteilten Verss. 
hat Vf. die Einw. des Phenylhydrazin-s auf Dilhioessigsaurc, Dithiophenylessigsaure u. 
Cyclohexandithiocarbcmsdure untersucht. In allen 3 Fallen konnten mit Leichtigkeit 
die Thiophenylhydrazide isoliert, dagegen die Bldg. der Hydrazone nicht mit Sicherheit 
festgcstellt werden. Die Natur des Rcstes R  in den Sauren R-CS-SH scheint also den 
Rk.-Verlauf zu bestimmen. Ist R aliphat., fettaromat. oder hydrocycl., so ■wird das 
Phenylhydrazin n. acyliert (I) ; ist R rein aromat. (C0H5), so bildet sich ein Hydrazon ( I I ) ; 
ist schliefilich das C6H5 dureh einen gesatt. aliphat. Rest substituiert, so treten beide 
Rkk. zugleicli ein:

t? p ę  _L tc h ” w f f  P  w  ś?  R - C S • N I I • N H • C sH 6 H sS  (I) 
R - C S - S H  +  J\H2 - M 1 -C(,H6 ^  j j . q H  . jSr-NH . C 6H 6 +  S  +  H sS  (II)

Sodann hat Vf. die Einw. anderer Aldehydreagenzien auf die Dithiosauren unter
sucht u. analogc Resultate erhalten. Ist R aromat., so entstehen mit Methylphenyl- 
hydrazin, Semicarbazid u. NH20H  die Methylphmylhydrazone, Semicarbazojie u. Oxime 
(analog II). Is t R aliphat., fettaromat. oder hydrocycl., so liefern Methylphenylhydrazin 
u. Semicarbazid die Melliylphenylliydrazide u. Semicarbazide der Thicnisauren (analog I), 
dagegen NH„OH (nach vorlaufigen Verss.) ais Hauptprodd. die Nitr ile: R-CS-SH +  
NH2-OH =  R-CN ■+-S +  H 2S +  H20 ; ais Nebenprodd. die Oxime (analog II) . In
1. Phase diirften sich die Thiohydroxamsauren, R-CS-NH-OH, bilden, welche aber 
unbestandig sind. — Aus den Verss. folgt, daB dic Bldg. von Hydrazonen, Semi- 
carbazonen u. Oximen nicht auf Aldehyde u. Ketone beschriinkt ist. Obige Bldg. der 
Semicarbazone, welche ja  glatt zu den Aldchyden hydrolysierbar sind, ist eine neue 
Synthese letzterer aus den um 1 C iirmeren Halogeniden (Schema vgl. 1. c.). Auch 
die Darst. der Nitrilc kann unter Umstanden prakt. wertvoll sein.

V e r s u c h e. Thionessigsaurephmylhydrazid, C8H10N2S. Aus Dithioessigsaure 
u. 1% Mol. Phenylhydrazin in wenig A. Bei —25° hellgelbes, voluminoses Salz, etwas 
iiber 0° beginnende Zers., bei 43° vollstiindig. Nadeln aus Bzl., F. 82°. — Thionphenyl-
e.ssigsaurephenylhydrazid, C14H14N2S. Zers. bei 16—68°. Krystalle aus verd. A., F. 89°. 
Daneben sehr wenig eines in Alkali unl. Prod. yon F. 112—117°. — Gycloliexanthion- 
carbonsaurephenylhydrazid, C]3H 18N2S, Krystalle aus Propylather, F. 129—130°. — 
Diese Hydrazide sind wl. in A., unverandert 1. in Alkalien u. sehr empfindlich gegen 
peroxydhaltigen A., welcher sie in gelbe bis orangefarbige Krystalle umwandelt. — 
Die folgenden Verbb. werden dureh kurzes Erwarmen der Dithiosauren mit Semi- 
carbazid- bzw. Hydroxylaminhydrochlorid (geringer UberschuB) in Pyridin dargestellt.— 
p-Toluylaldehydsemicarbazon. Aus Dithio-p-toluylsiiure. Nd. mit W. waschen, aus 
A. umkrystalHsieren, wobei der S zuriickbleibt. Nadeln, F. 218°. — Benzaldehydscmi- 
carbazon, aus A., F. 221°. — oi-Napluhaldehydsemicarbazo?i, C12H n ON3, Krystalle aus 
A., -f Na2S03, F. 227—228° (Zers.). — Cydohexanthioncarbonsauresemicarbazid, 
C8H,5ON3S. Aus Cyclohexandithiocarbonsaure. Bis auf 90° erhitzen, viel W. zu- 
geben, schnell filtrieren, mit Essigsiiure fallen, Krystalle mit Propylather waschen. 
Nadeln aus A., F. 173—174°, 1. in Alkalien. — o-Toluylaldoxim. Aus Dithio-o-toluyl- 
saure. Es bilden sich 2 Schichten, u. S krystallisiert aus. FI. Teil mit W. waschen, 
in NaOH lósen, mit Essigsiiure fallen. F. 48—48,5°. — a-Naphłhaldoxim, CUH0ON.
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Rohprod. in verd. KOH mit etwas CuS04 u. NH4OH erwarmen, F iltrat mit Essigsaure 
fallen. Aus CII3OH, F. 97,5°. — Hexahydrobenzonitril. Aus Cyclohexandithiocarbon- 
saure u. NH2OH,HCl in Pyridin, schlieClich bei 95°. Dem oligen Rohprod. konnte 
m it NaOH ein wenig Hexaliydrobenzaldoxim, aus PAe., F. 88°, entzogen werden. Das 
Nitril zeigte Kp.14 70°, nach Erwarmen mit Cu-Pulver F. 11°. — Plienylacetonitril. 
Aus Dithiophenylessigsaure. Kp.14 110—111°, D.2°20 1,0172. Aus dem alkal. Auszug 
etwas Phenylacetaldoxim, Nadeln aus W., F. 101—102°. Bei der Dest. des Nitrils u. 
Oxims blieb ein geringer Riickstand, aus dem mit A. Phenylacetamid, aus W., F. 155°, 
isoliert wurde. (Buli. Soc. chim. Belg. 39 . 58—66. Jan. 1930. Briissel, Univ.) Lb.

S. Kanao, Zur Kenntnis der Struktur der lokalanasthetisch wirkenden Amino- 
alkohole. I. Mitt. Vf. untersucht die Frage, bei welchem Glied der Reihe von Amino- 
alkoholen der allgemeinen Formel R-CH(OH)-CH(NH2)-R ' zuerst aniisthet. Wirk- 
samkeit auftritt, wenn die GroBe von R ' im Sinne einer homologen Reihe zunimmt.
2 Reihen derartiger Verbb. wurden gepriift. In  der 1. Reihe war R =  Isobutyl =  
(CH3)2CH-CH2, in der 2. Reihe R =  C6H5. In  der 1. Reihe tr i t t  Anasthetisierungs- 
yermogen auf, wenn R ' =  C2H5, in der 2. Reihe, wenn R ' =  C3H7 ist. Hand in Hand 
mit dem Auftreten des Anasthetisierungsvermogens gewinnt der Aminoalkohol die 
Fahigkeit, in A. 1. Cu-Verbb. zu bilden. Die Darst. der Verbb. erfolgte durch Konden- 
sation von Isoyaleraldehyd bzw. Benzaldehyd mit den entsprechenden Nitroparaffinen. 
Vom Isovaleraldehyd treten stets 2 Mol m it 1 Mol Nitroparaffin in Rk. unter Bldg. 
der Nitrodiole vom Typus I, die bei der Red. zum Teil in den Aminoalkohol vom 
Typus II u. Isoyaleraldehyd zerfallen, wahrend das Aminoglykol vom Typus DI nur 
in geringer Ausbeute entsteht.

T (CH^CH—CH2-CH(OHW  p -R
1 (CH,)2CH—CHł- C H ( 0 H K o S N 0 ,

n  (Ch3)sg h —CH2- C H ( O H ) - C H < |H
V e r s u o h e .  2,8-Dimethyl-5-nitrononandiol-(4,6), Cn IIo304N, schwaeh gelbliehe 

Fl. vom Kp.26 130—31°, D.3°30 0,96°. — 2-Metliyl-5-amino'penlanol-(4), C„H15ON, Ol 
yom Kp.17 103—104°, D,2222 0,905. Clilorliydrat, aus absol. A. Blattchen vom F. 175°. 
Chloroplatinat, orangefarbige Biischel Tom Zers.-Punkt 216°. — 2,5,8-Trimethyl-5-nitro- 
nonandiol-(4,6), C12H250 1,N, gelbliehes 01 vom Kp.17126—28°, D.2222 0,94. — 2-Methyl-5- 
aminohexanol-(4), C,H17ON, Ol vom Kp.17 103—105°, D.1910 0,88°. Clilorliydrat (a) 
aus A.-A. diinne Blattchen vom F. 152—53°. Clilorliydrat (fl), diinne Blattchen vom 
F. 179—80°. Chloroplatinat orangefarbige Nadeln vom F. 203°. — 2,S-Dimethyl-5- 
dthyl-5-nitrononandiol-(4,6), C13H270 4N, gelbliehes Ol vom Kp.22 130—132°, D.2°20 0,96°.
— 2-Methyl-5-aminohe/ptanol-(4), C8H 1!(0]Sr, Ol vom Kp.j9 110 —11°, D.2121 0,879.—
2,8-Dimethyl-5-j>ropyl-5-nitrononandiol-(4,6), C14H290 4Iv, gelbliehes Ol Tom Kp.J5 130 
bis 132°, D.2121 0,93. — 2-Methyl-5-aminooctanol-(4), C„H21ON, Ol vom Kp.14 117—119°, 
D.2222 0,87. —■ 2,S-Dimethyl-5-isopropyl-5-7iitro7io7iand,iol-(4,6), C14H20O4N, fast farb- 
loses Ol T om  Kp.19 131°, D.2222 0,96. — 2,7-Dimethyl-5-aminohepla.nol-(4), C9H21ON,
Ol vom Kp.20 118—119°, D.2l24 0,867. — 2,8-Dimethyl-5-i-sobułyl-5-nitrononandiol-(4,6), 
C15H310 4N, gelbliehes Ol vom Kp.10 136—37°, D.2121 0,93. — 2,8-Dimethyl-5-amino- 
octanol-(4), C10TI23ON, Ol vom Kp.17 134—35°, D.2121 0,87. Oxalat (a), Blattchen vom
F. 235° (Źers.). Oxalat (jj), Biischel vom F. 216° (Zers.). Chloroaurat, gelbe Nadeln 
Tom F. 135°. Chloroplatinat, orangefarbige Tafeln vom F. 206°. — 2,8-Dimethyl-5- 
amiTwnonandiol-(4,6), Cu H250 2X, Clilorliydrat aus Aceton +  Essigester Krystalle vom
F. 254°. Chloroplatinat, orangefarbige Tafeln vom F. 202° (Zers.). Chloroaurat, gelbe 
Saulen vom F. 154—55°. — l-Plienyl-2-aminopentanol-{l), Cyll^ON, Kp.13 160—62°,
D.19ł9 1,011. — l-Phenyl-3-methyl-2-aminobutanol-(l), Cn H17ON, Ol vom Kp.lr> 160—61°,
D.18ls 0,999. Clilorliydrat, F. 166°. Chloroaurat, gelbe Blattchen vom F. 175—77° 
N-Benzylderiv., C18H23ON. Hydrochlorid aus W. Saulen vom F. 227—28°. — l-Phenyl-4- 
m,ethyl-2-aminopentanol-(l), Ci2H19OISr, Ol vom Kp.18,5 172°. Oxalat, F. 192—93° (Auf- 
schaumen). Chlorhydrat, diinne Tafeln vom F. 257—58°. Chloroaurat, gelbe Nadeln 
vom F. 180°. Chloroplatinat orangefarbige Tafeln yom F. 197°. Chlorhydrat des N-Ben- 
zylderiv. aus W. Tafeln yom F. 198—99°. — l-Phenyl-2-aminooctanol-(l), C14H23ON, 
Oxalat, F. 227° (Zers.). Chlorhydrat aus W. Nadeln vom F. 140—41°. Chloroplatinat, 
orangefarbige Tafeln yom F. 185°. — Diphenylaminoathanol, C14H15ON, aus PAe. 
flachę Nadeln vom F. 118—19°. Chlorhydrat, Blattchen yom F. 258°. Chloroaurat, 
Blattchen yom F. 199—200°. N-Benzylderiv., Nadeln yom F. 135—36°. Chlorhydrat 
desselben, F. 228°. (Journ. pharmac. Soc. Japan 4 9 . 173—82. Dez. 1929.) Oh l e .

(CH3), CH—CHj—CH(OHK P^ R  
(CH3)2CH—CH,—CH(OH)^>

I I I
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Marthe Montagne, Untersuchungen iiber die Einuńrkung von Organomagnesium- 
verbindungen auf einige felte Dialkylamide. Kurzo Reff. nach Compt. rend. Acad. 
Sciences vgl. C. 1 9 2 6 . II. 1262. 1 9 2 8 . I. 2594. II. 980. Nachzutragen ist: Der Verlauf 
der Rk. hiingt sowohl von der Natur der N-standigen Alkyle ais auch von der Art 
der RMgX-Verb. ab. So liefert N-Dimethylbutyramid mit C2H6MgBr in A. 25%. 
mit CH3MgJ 50°/o Keton; N-Diiithylbutyramid gibt mit C2H5MgBr 46°/0 Keton u. 
reagiert mit CH3MgJ sehr schwach; C2II5MgJ reagiert auf N-Diiithylpropionamid 
kaum u. auf N-Diiithylbutyramid gar nicht. Erhóhung der Temp. vermindert die 
Ausbeute an Keton u. begiinstigt die Bldg. von tertiiirem Amin. — Die Gasentw. ist in 
Bzl. stiirker ais in A. Mit CH3MgJ bildet sich nur CH4 u. mit C2HEMgBr nur C2H0. 
Die Ursache dieser Gasontw. ist noch unbekannt. — Bei der therm. Zers. der Hydro- 
chloride der tertiiiren Amino zu Olefinen wird das erforderlicho H-Atom immer dem 
schworsten Radikal ontnommen, wahrschoinlich wegen dessen verzweigter Struktur. — 
N-Diathylpropionamid. Aus Propionylchlorid u. (C2H5)2NH in Bzl. (Kaltegemisch), 
Bzl.-Riickstand mehrmals mit w. 25%ig. K2C03-Lsg. schiitteln, in A. aufnehmen. 
Kp. 191°, mit W. mischbar. — Bei der TJmsotzung von 0,25 g-Mol. Amid mit 0,6 g-Mol. 
C2H5MgBr in sd. A. (6 Stdn.) ontwiokelten sich 2,8 Liter C2II0. Aufarbeitung mit 
verd. H 2S04 ergab: 1. 25% Diaihylketon. 2. 25% terl. Amin  (ygl. unten), vom un- 
yeriindorten Amid ais Hydrochlorid getrennt. 3. Etwas hochsd. Ol. Gleicher Ansatz 
in sd. Bzl. (6 Stdn.) ergab 3,5 Liter C„H0, 12% Keton, 33% Amin u. etwas hochsd. Ol. —
3- Aihyl-3-diathylaminopentan, C2II5 • C(C,H5)2 ■ N(C2H5)2. Aus dem Hydrochlorid mit 
KOIŁ Bewegliche El., Kp.13 81—82,5°. Pikrat, C17H 280 7N4, aus A., E. 96°. Per- 
clilorat, CUH 290 4NC1, Krystallchen aus W., F. gegen 180° (Zers.). Chloroaurat, 
(Cn H26N)AuCl4, goldgelbe, seidige Nadeln aus salzsaurom A., F. 138°. — Obiges hochsd.
01 licferto eine Fraktion von Kp.13 142—148°, welche durch FeCl3 stark violett gefiirbt 
wurde. Vielleicht liegt a-Propionylpropionamid vor. — N-Diailiylbutyramid. Darst. 
wie oben. Kp.24 1 06°, Kp. 206°, mit W. mischbar. Pikrat, F. 55°. — Aus 0,15 g-Mol. 
Amid u. 0,5 g-Mol. C2H-MgBr in A.: 2 Liter C2H8, *45°/0 Athylpropylketon u. 22% 
terl. Amin. In  Bzl.: 2,5 Liter C2H6, 43% Keton u. 21% Amin. Ein Zusatz von 
C2H5Br spielt keine Rolle (im Gegensatz zu CH3J). Das 3-Athyl-3-diathylaminohexan 
wird iiber das Perchlorat, F. 195° (bloc), gereinigt. — Wird dieses Amin mit n. HC1 
neutralisiert (Methylorange), im Vakuum verdampft, Ruckstand auf 140—150° erhitzt, 
so entsteht 3-Athylhexen-(2), C3H7-C(C2H5) : CH-CH3, Kp. 119—122°, welches durch 
KMn04-H2S04 zu Athylpropylketon ox3'diert wird u. mit sehr schlechter Ausbeute 
ein Nitrosat von F. gegen 85° liefert. — N-Dimethylbutyramid. Durch Einlciton von 
(CH3)2NH in eine Toluollsg. von Butja-ylchlorid (Kaltegemisch). Kp. 185—186°, 
Kp.23 93°, mit W. mischbar. — Aus 0,2 g-Mol. Amid u. 0,5 g-Mol. C2H5MgBr in A.:
2,3 Liter C2H0, 26% Keton u. 33% 3-Athyl-3-dimethylaminóhexan, C10H23N, bewegliche 
FI., Kp.13 73—74°. Pikrat, C16H260 7N4, Blattchen aus A., F. 137°. Die therm. Zers. 
des Hydrochlorids erfolgt bei 200—220°, aber weniger glatt, u. ergibt obigen KW-stoff. — 
Aus 0,3 g-Mol. N-Diathylbutyramid u. ca. 0,75 g-Mol. CH3MgJ in A.: 0,91 CH4, nur 
Spuren Keton u. hóchstens 6% Aminę (Gemisch yon n. u. anormalem). Trennung 
letzterer mittels der Pikrate. Kondensation in Propylśither ergab 55—60% Amino. 
In Bzl. wurde fast nur n. Amin, u. zwar 28%, erhalten, ferner eine Spur Keton u.
2 1 CH4. Das Amin befindet sich in dem Rk.-Gemisch in freier Form u. kann direkt 
durch Dest. isoliert werden. — Die therm. Zers. des 2-Methyl-2-diathylaminopentan- 
hydrochlorids bei 200—215° oder besser des Hydrobromids bei 190—195° ergab 2-Methyl- 
penten-(2), C2H5• CH: C(CH3)2, welches zum Yergleich wie folgt synthetisiert wurde: 
Aus Buttersaureiithylester u. CH3MgJ oder aus Aceton u. C,H7MgBr wurde 2-Methyl- 
pentanol-(2) dargestcllt u. durch langeres Kochon mit 25%ig. H 2S04 oder durch 
Leiten der Dampfe iiber Infusorienerde bei 300° zu 2-Methylpenten-'(2), Kp. 64—68°, 
dehydratisiert. Die Konst. des letzteren folgt aus der Oxydation mit KMn04-H2S04 
zu Aceton, Propion- u. Essigsaure. Nitrosat, C6H 120 4N2, dargestellt nach K l in g - 
STEDT (C. 1 9 2 6 . I. 1388), aus Bzl.-PAe., F. 115—117°. Nitrolanilid, C12HiSON2, 
Prismen aus A., F. 98° ( K l i n g s t e d t : 86°). — Aus 0,43 g-Mol. N-Dimethylbutyramid 
u. 1,1 g-Mol. CH3MgJ in A.: 7,5 1 CH4, 50°/o Keton u. nur 8% Amino. In  Propyl- 
ather: 18—20% Aminę, wenig Keton u. eine Fraktion Kp.,, 80—115° (diese vgl. 
unten). Pikratgemisch der Aminę in zwei Fraktionen von FF. 160 u. 185° zerlegt, 
daraus abgeschiedene Aminę fraktioniert, n. Amin (aus dem hóher schm. Pikrat) 
mit Kresylit (2,4,6-Trinitro-m-kresol) isoliert. Das ICresylat des 2-Methyl-2-dimethyl- 
aminopentans, C15H240 7N4, bildet hellgelbe Nadelchen aus Bzl., dann Eg., F. 174°.



2722 D. Or g a n is c h e  C h e m ie . 1930. I.

Das Amin ygl. aucli V e l g h e  (C. 1926. I. 875). — Obige Fraktion Kp.13 80—115° 
zeigte nach Entfernung des Amids mit W. u. mehrfacher Dest. Kp.18 114—118°, ent- 
farbte KMnO., u. Br, enthielt noch ca. 2% N u. stimmte annahernd auf C10H20O2. 
Wahrscheinlieh liegt das von G r i g n a r d  u . F l u c h a i r e  (C. 1928 .1. 1958) beschriebene
4-Methylnonanol-(4)-on-(6) vor, gebildet aus 2 Moll. Methylpropylketon, in welches 
es auch mit sd. KOH zerfallt. — N-Diathylpelargonamid, C13H270jS'. Darst. wie iiblich. 
Etwas viscose F I., Kp.16 167—169°, angenehm riechend, unl. in W . — Aus 0,2 g-Mol. 
Amid u. 0,5 g-Mol. C2H5MgBr in A.: Kein C2H0, 53°/o Athyloctylketon, 12% Amin. 
In Bzl.: 1,7 1 C2H0, 25% Keton, 43% Amin. 3-Alhyl-3-didthylaminoundecan, CH3- 
[CH2]7-C(C2H5)2-N(C2H5)2, ziemlich viscose F I., Kp.16 161—163°, schwach bas. 
Pikrat, C23Hilo0 7N.., aus A., F . 57°.

Aus 0,14 g-Mol. N-Diathylbutyramid, 0,14 g-Mol. CH3J  u. 0,35 g-Mol. CH3MgJ 
in Bzl.: 1,8—1,9 1 Gas, sehr wenig Keton, 60% Amin, u. zwar hauptsachlich 3-Methyl-
3-didthylaminohexan (anormales Amin), daneben etwas 2-Methyl-2-diathylamino- 
pentan (n. Amin). Das Gas bestand aus 88% CH, u. 12% C2H0, letzteres gebildet 
aus GH3MgJ u. CH3J. Trennung der Aminę zuerst mittels der Pikrate, weitere 
Reinigung des aus dem Pikrat 76° abgeschiedenen Amins iiber das Perchlorat. — 
Synthese des 3-Methylhexens-(2): Sek. Amylalkohol (vgl. W ood u. ScARF, C. 1923.
I. 1072) dureh langsame Dest. mit 48%ig. HBr in das.Bromid (Kp. 116—117°) iiber- 
gefiihrt, dessen Mg-Deriv. mit Acetaldehyd bei —10 bis —5° kondensiert zu 3-Methyl- 
hcxanol-(2), Kp. 151—152° nach Reinigung iiber das Acetat (Kp. 165—168°), Aikohol- 
dampfe iiber Infusorienerde bei 260—300° geleitet. Kp. 93—97°, D.22,54 0,71229, 
nn22,8 =  1,40804. Fraktion 95—97° des aus dem Amin erhaltenen KW-stoffs zeigte
D.22’5, 0,71379, n r ,J  =  1,41070. — DerKW-stoff wurde auch dureh Dehydratisierung 
des leichter zuganglichen Methylathylpropylearbinols iiber Infusorienerde bei 200 
bis 220° darzustellen versucht. Das Rk.-Prod. von Kp. 93—98° war jedoch ein Ge- 
misch von 3-Methylhexen-(2) u. 3-Methylhexen-(3), etwa im Verhaltnis 3 :1  nach 
dem Ergebnis der Oxydation. SSei letzterer u. gleichfalls bei der Oxydation des KW- 
stoffs aus dem Amin entstand ais Nebenprod. ein Ketonalkohol, wahrseheinlich G Ji- ■ 
C{CJ[.t)(OH) ■ CO■ CHX, isoliert ais Semicarlazon, C8H170 2N3, Kj-ystallchen aus W.,
F. 162—163°. Das Ńitrolanilid des 3-Methylhexens-(2) ist haut- u. tranenreizend. — 
Aus N-Dimethylbutyramid, CH3MgJ u. CH3J  wie oben entsteht immer ein Gemisch 
des n. u. anormalen Amins, deren Trennung beim n. Amin besohrieben Avurde. Fraktion 
von Kp. 163—164° ist 3-Methyl-3-dimethylaminohexan, C9H 21N. Pikrat, C15H 240 7N4, 
Bliittchen aus A., F. 153—154°. Chloroaurat, (CsH22JSr)AuClj, aus A.-konz. HC1, F. 122°. 
Chloroplatinat, (C9H22N)2PtCls, Schwarzung bei 230°. — Die Bldg. der anormalen 
Aminę formuliert Vf. jetzt so:

C3II; • C(CH8)- ;Ó M p  ;+ ''H iC H ł ! M p " + 'j ;c h 3 =
NR,

MgJ(OH) +  MgJ, - f  C3H7.C(CH3).CH2-CH3
NRs

Die Kondensation von N-Diathylbutyramid mit CH3MgJ u. C6H5-CH2Cl verlauft 
in Bzl. zu trage u. wurde daher in Toluol bei 120° ausgefiihrt. Erhalten 20% n- u- 
30% anormales Amin, ferner ais Nebenprodd. Athylbenzol u. Dibenzyl. — Anschliefiend 
^ r d e  die Rk. zwisehen CGH- • CJI2C1 u. CH3MgJ in Toluol untersucht. Der Verlauf 
hangt yon der Konz. ab. 4,8 g Mg, 30 g CH3J  u. 25 g C6H5-CH2C1 in 200 g Toluol 
lieferten Athylbenzol, Dibenzyl u. C2/ / 6. Dagegen wurde mit nur 60—80 g Toluol 
p-Benzyltoluol, C14H 14, Kp.16 153—154°, erhalten. Konst.-Beweis dureh Oxydation 
zu p-Bcnzoylbenzoesaure.

Synthesen der n. u. anormalen Aminę: Darst. von oc.cc-Dimethyl- u. a,a-Methyl- 
athylvaleramid nach H a l l e r  u . B a u e r  (Compt. rend. Acad. Sciences 148 [1909]. 130).
— symm. Di-[a.,u.-dimethobutyl]-liamstojf, CO£NH-C(CH3)2-C3H7]2. 1 g-Mol. a,oc-Di- 
methylvaleramid mit 1 g-Mol. B r  unter starker Kiihlung verreiben, allmahlieh 1 g-Mol. 
10%ig. KOH zugeben, schlieBlich unter Verreiben im Mórser, Suspension in 3 g-Moll. 
auf 65° erwarmte 30°/oig. KOH eintragen, nach 30 Min. erkalten lassen, in A. auf- 
nelrmen, mit HC1 waschen usw. Nadeln aus verd. A., F. 155°. — 2-Methyl-2-amino- 
pentan, C3H 7-C(CH3)2-NH2. Voriges mit 4 Teilen Ca(OH)2 verreiben, nach Zusatz 
von 1,5 Teilen W. im Olbad auf ca. 200° erhitzen, wobei das Amin iiberdest. Nach 
Dest. iiber BaO Kp. 101—103°, an der Luft C02 anziehend. Pikrat, CI2H ls0 7N4,
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aus A., F. 166°. Chloroplatinal, F. 205° (Zers.). — N-DiatJiylderiv., C10H23N. Mit 
c 2h 5j  u. KOH in sd. A. nebcn dem Monoathykleriy. Trennung yon lotzterem teils 
durch Acetylierung mit Acetanhydrid, teils durch Bindung an C6H5-NCO. Kp.24 70°, 
Kp.76o 171—172°, ident., auch bzgl. der Salze, mit dem obenbeschriebenen Amin.— 
Die Umsetzung des a,a-Methylathylvaleramids mit Br u. KOH wird ebenso ausgefiihrt, 
aber hier sind 2 Moll. 10%ig. KOH erforderlich, weil die Rk. iiber das unbestandige 
Bromamid hinweg bis zum Isocyanat fortschreitet. Dieses ist auffallend bestiindig 
u. dest. beim Eintragen des Rk.-Gemisches in die sd. 30#/0ig. KOH m it den W.-Dampfen 
iiber. Man kocht, bis kein Ol mehr iibergeht, nimmt in A. auf usw. Im Riickstand 
befindet sich der symm. Harnstoff; eine kleine Menge desselben geht mit dem Iso- 
cyanat iiber. Z. B. lieferten 23,5 g Amid 15,5 g Isocyanat u. 6 g Harnstoff. — a,a-Melho- 
alhobulylisocyanat, C3H 7-C(CH3)(C2H5)-NCO, bewegliche FL, Kp. 160—161°, minzen- 
artig riechend. Wird durch mehrstd. Kochen mit alkoh. KOH nur teilweise zu Amin 
u. Harnstoff, dagegen durch k. konz. HC1 langsam u. glatt zum Amin hydrolysiert. 
Beim Erwarmen mit HC1 entsteht teilweise das Chlorid C3H7-C(CH3)(C'2HS)-Cl, 
Kp. gegen 135°. Durch Schiitteln mit konz. NH4OH liefert das Isocyanat den a,a.-Metho- 
dtlioUulylhanisloff, CgHi8ON2, aus verd. A., F. 115°, u. mit Anilin in A. den a,a-Metho- 
dthobutylphenylhamsloff, C14H220jST2, aus yerd. A., F. 117°. — symm. Di-[a,a-metho- 
athobutyl]-harmtoff, C15H.12ON2, Nadeln aus A., F. 182—183° (bloc). — 3-Methyl-
3-aminoliexan, C3H7 C(CH3)(C2H5)'!NH2. Isocyanat in k. konz. HC1 lósen, nach Zu- 
satz von W. mit KOH alkalisieren, ausathern. Bewegliche, stark bas. Fl., Kp. 131 
bis 132°. Pikrat, C13H20O7N4, Nadeln aus Toluol, F. 155°. — N-Diathylderiv., Cn H25N. 
Darst. wie oben. Kp. 192—193°. — N-Dimethylderiv., C9H2,N. Bildet sich leichter. 
SchlieBIich Reinigung iiber das Pikrat. Kp. 163—164°. Diese beiden Amino sind, 
auch bzgl. ihrer Salze, ident. mit den oben beschriebenen. (Ann. Chim. [10] 13 . 40 
bis 135. Jan. 1930.) L in d e n b a u m .

J. Boeseken, Die Konstilution der a-Eldosłearinsaure, des wichtigsłen Bestandteih 
des chinesischen Holzols (Tungol). Polemik gegen S te g e r  u . Loon (C. 1 9 2 9 . I. 1063) 
wegen unrichtiger Zitierung der Arbeit yon B o esek en  u . R av en sw aay  (C. 1 9 2 6 .
I. 132) iiber die Konst. der a-Eldostearinsdure I. Der exakte Nachweis von drei 
Doppelbindungen wurde yon B o esek en  u . H o o g la n d  (C. 1 9 2 8 . I. 181) am a-Eldo- 
siearinsduredthylester u. durch allmahliche Hydrierung von I  gefiihrt, wobei dio Iso- 
lierung der Zwischenprodd. Gn H320 2, einer A w,l2-Linolsdure, u. C1BH3iOs, einer 
A n -0lsaure gelang. Vf. weist auch auf die Prioritat seiner 1925 begonncnen Arbeiten 
gegeniiber E ib n e r  (1926) hin. Gegeniiber der Zitierung yon S te g e r  u . Loon (1. c.) 
iiber die Beziehung zwischen JZ. u. tjberschuB der W usschen Lsg., yerweist B o esek en  
auf seine allgemeinen Ausfuhrungen iiber Sattigung konjugierter Systeme mit Halogen
u. auf seine Konstatierung bzgl. I, daB 2 Moll. Halogen rasch, das 3. Mol. zwar auBer- 
ordentlieh langsam, immerhin aber yollstandig im Laufe yon 8 Tagen aufgenommen 
werden. Bzgl. der Bcmerkung yon S te g e r  u . L o o n ,  daB bei Osydation des Tetra- 
bromids von I mit Peressigsiiure mehr 0 2 verbraucht worden sei ais einer Doppcl- 
bindung entspreche, zitiert B o e s e k e n  seine mit v a n  d e r  B r o e k  (C. 1 9 2 8 . I. 181) 
durcligefiihrte Unters., nach der liicrbei eine wohldefinierte Monoacetyldihydroxy- 
tetrabromstearinsdure erhalten worden sei, ais Beweis der Ggw. e i n e r  Doppelbindung 
im Tetrabromid. Auch die Behauptung von der Unsichcrheit der Konst. von I  wird 
zuriickgewiesen, der ohne Zweifel die Struktur CH3- [CH2]3-CH: CH-CH: CH-CH: 
GH• [CH2], • C02H zukomme, was auch durch die von M ajima (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 4 2  [1909], 675) isoliertcn Ozonisierungsprodd. von I, namlich Valerian- u. Azelain- 
sdure erwiesen sei. (Journ. Soc. chem. Ind. 4 8 . Transach 71—72. 22/3. 1929. Delft, 
Techn. Univ., Labor. f. organ. Chem.) H erzog .

Ramart-Lucas und F. Salmon-Legagneur, Konfiguration der Molekule im  
Raum. ZJUraviolettabsorption der Alkylmalonsduren. (Vgl. C. 1 9 3 0 . I. 363. 978.) 
In der Malonsaure erzwingt die Starrheit der Valenzen feste Entfernungen zwischen 
den 3 C-Atomen, aber diese kónnen sich um ihre Achse drehen, so daB theoret. mehrere 
Konfigurationen denkbar werden:

O ^  H O -^ H O ^
H . p ^ C - O H  H ^  p ^ C = 0  p / C = 0
H > ° < C —OH H ^ ^ C — OH H->u<^ C = 0

H O -^
Bei Ersatz der sauren H-Atome der CH2-Gruppe durch Alkyle war zu hoffen, daB 
sich derartige strukturelle Umlagcrungen durch die Unters. der Ultrayiolettabsorption
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bestimmen lassen wurden. Dies wurde bestatigt: Ersetzt man eines der beiden H-Atome 
der Malonsaure durch ein Alkyl, so wird die Absorptionskurve fur dic schwachen 
Absorptionskoeffizienten stark nach dem sichtbaren Teil yerschoben. Ersetzt man 
beide H-Atome durch Alkyle, so verschieben sich die Kurven nach dem Ultraviolett 
in Bezug auf die Monoalkylderiw. Ans diesem yerschiedenen Sinn der Verschiebung 
folgt, daB die Mono- u. Dialkylmalonsauren yerschiedenc riiumliclie Konfiguration 
besitzen. — Die Kurvcn der Diaihylester derselben Siiuren yersehieben sich nach dem 
sichtbaren Teil beim tlbergang von den monoalkylierten zu den dialkylierten Estern, 
d. h. im umgekehrten Sinne wio bei don Sauren. Die Kuryenlage einer Saure kann 
daher von der ihres Esters stark differieren. Da man derartiges boi den einbas. Fett- 
sauren u. ihren Estern niemals beobachtet hat, muB man annehmen, daB in der Malon- 
sauregruppe die Sauren u. ihro Ester yerschiedenc raumliche Konfiguration besitzen.
— Ais Beispiele werden die Kurven der Malonsaure, Mono- u. Dipropyl-, Mono- u.
Diisobutylmalonsauren u. ihrer Diaihylester wiedergegeben (0,1-n. Lsgg. in A.). (Compt. 
rend. Acad. Sciences 190. 492—95. 24/2. 1930.) L in d e n b a u m .

Kenneth Norman Welch, Die TJmsetzungen von Malonestem mit Formaldehyd. I. 
Bei der Darst. gróBerer Mengen Methylendimalonester nach K n o e v e n a g e l  (Ber. 
Dtsch. chem. Ges. 27 [1894]. 2345) zeigte sich, daB die Ausbeute sehr schwankte u. 
daB das Rk.-Prod. eine Substanz enthielt, die bei der Dest. Formaldehyd entwickelt. 
Die Bk. wurde deshalb naher untersucht. Malonester gibt mit Formaldehyd in Ggw. 
von verd. NaOH ein festes Additionsprod. (I), dessen Konst. durch Darst. eines Bis- 
plienylurethans u. eines neutralen Sulfits u. durch tlberfuhrung in a-Jodmethylacryl- 
saure bewiescn wurde. Mit einem groBeren UberschuB an Malonester gibt Formaldehyd 
ein undestillierbares Ol (U), das leicht in Methylenmalonester iibergeht. EL ist fiir die 
komplizierteren Kondensationsprodd. HI u. IV yerantwortlich zu machen; U l entsteht 
aus Methylenmalonester u. Malonester, IV aus Methylenmalonester u. DI.

i  <H0-CH2)2C(C02-C2H5)2 n  h o -c h 2-c h (co2-c2h 5)„ 
m  (C„h 6 • o 2C)2CH • c h 2 • CH(C02 • c2h 5)„

IV (C2H 6 • 0 2C)‘2CH • CH2 • C(C02 • C2H5)2 ■ CH„ ■ CH(C02 • C2H5)2
V e r s u c h e .  Bisozymethylmalonsaurediathylester CgH18Os (I). Man yersetzt 100 g 

Malonester u. ISO g 40%ig. Formalin mit einigen Tropfen B.D.H.-Universalindicator u. 
fiigt langsam 10%ig. NaOH zu; man halt den ph auf 8—9 u. die Temp. unterlialb 50°. 
Prismen aus A. -f Amylather, I?1. 52—53°. Schmeekt stark bitter. Sil. in W., A., A., 
Bzl., wl. in PAe., Amylather. Gibt beim Erhitzen Formaldehyd, W., A., C02, wenig 
Acrylsaureester u. Methylenmalonester u. viel Teer. Bisphenylurethan C23H2li0 8N.,. 
Aus I  u. Phenylisocyanat. Nadeln aus A. F. 161°. Sulfit des Bisozymethylmalonsaure- 
diathylesters C9Hu O,S. Aus I  u. SOCl2 in A. Kp.20 166°. — a-Jodmetliylacrylsaure 
C4H50 2J  =  CH2: C(CH2J)-C 02H. Aus I  durch Kochen mit H J (D. 1,71) oder durch 
Verseifung mit 3°/„ig. H2S04 bei 120—140° u. Behandlung der rasch polymerisierenden 
Saure mit k. H J. Cremefarbige Tafeln aus W. F. 106—107° (schwaclie Zers.). Wird 
durch Licht u. Luft rasch braun. Red. mit H J  u. rotem P  liefert Isobuttersaure (Anilid,
F. 103—105°). — Oxymethylmalonsdurediathylester (II). Man yersetzt 10 g Formalin u. 
60 g Malonester mit A. bis zur homogenen Lsg., dann mit B.D.H.-Indieator u. bringt pn 
durch Zusatz von NaOH auf 9. 01. Gibt mit Phenylisocyanat Diphenylharnstoff, 
mit Malonester in Ggw. von Piperidin, Triathylamin oder alkoh. KOH Methylenbis- 
malonsdurediathylester (DI; Hydrolyse gibt Glutarsaure) u. Pentan-a,ix,y,y,£,e-hexa- 
carbonsaurehezaathylester C23H30O12 (IV) (Krystalle aus A., F. 52—53°); unter ge- 
eigneten Bedingungen kann DI oder IV yorwiegend oder ausschlieBlicli entstehen. — 
Oxymethyldthylmalonsdurediathylester C10H18O5. Aus Athylmalonester u. Formalin, 
Kp.s 105—107°. Phenylurethan C17H230 5N, Tafeln aus verd. Methanol, F. 63—64°. 
Der Ester gibt mit Malonester u. Piperidin auf dem W.-Bad (5 Tage) Athylmalonester u. 
Methylenbismalonester. Mit Athylmalonester u. Piperidin erfolgt anscheinend keine Rk.
— Methylenmalonester gibt mit Malonester u. methylalkoh. KOH den Ester Ul, mit
dem Ester IH u. methylalkoh. KOH den Ester IV. (Journ. chem. Soc., London 1930. 
257—61. Febr. Melbourne. Univ.) OsTERTAG.

Raphael Voet, U ber die Nichtidentitat des natiirlichen Muscarins und synthetisclien 
Aldehydbetains. Vf. untersucht das von ihm dargestellte Aldehydbetain (I) (vgl- 
C. 1930.1. 960) in bezug auf seine pharmakolog. Wirksamkeit. Sie ist total yersch ieden  
yon der des Muscarins. Die typ. Muscarinwrkgg., Senkung des Blutdrucks, E rh ó h u n g  
des Darmtonus des Kaninchens, myot. Wrkg, auf das Katzenauge, Wrkg. auf das

CHO-CH2N(CH3)3OH (I) CHO-CH2-CH2N(CH3)3OH (II)
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Froschhcrz u. auf die herzhemmenden Reflexe des Katzenherzens sind schwach aus- 
gepragt oder gar nicht yorhanden. Dagegen sind die typ. Nicotinwrkgg. u. der Curare- 
effekt, welche das Muscarin nicht gibt, dcutlich u. z urn Teil sehr intensiv yorhanden. 
Die pharmakolog. Wirksamkeit ist nur dem monomeren Aldehydbelain eigen, wahrend 
das Trimere sich ais wirkungslos erwies. Auch das nachsthóhere Homologe (II) ist 
pharmakolog. yóllig unwirksam. (Arch. Int. Pharmacodynamie TMrapie 36. 205—24. 
1929. Louyain, Univ.) O h l e .

H. S. Isbell, Optische Drehung und Ring&tmktur in der Zuckergruppe. Die opłische 
Drehung der verschiedenen asymmetrischen C-Atome in der Hexose- und Penlosereihe. 
Vf. bereehnet die Drehungen der asymm. C-Atome der Pentosen u. Hexosen auf Grund 
des Prinzips der opt. Superposition, wobei jedoch der Grundsatz befolgt wird, daB 
nur Zucker gleicher Konst. fiir die Berechnung yerwendet werden. In der Tat ergeben 
sich fiir die Drehungen der C-Atome bei den Pentosen zum Teil andere Werte ais bei 
den Hexosen. Bzgl. der Auswahl der Zueker gleicher Ringstruktur stutzt sich Vf. 
in den meisten Fallen auf die Auffassung von H a w o r t h .  Nur boi der von ihm kry- 
stallisiert erhaltenen a -d-Gulose ([a]c =  +61,6°), a-Mełhyl-d-gnlosid ([cc]d =  +106°)
u. fi-Methyl-d-gulosid ([os]d =  —83°) macht Vf. die Annahme, daB gleichfalls alle 
Verbb. pyroid gebaut sind. Den Berechnungen liegen in der Pentosereihe zugrunde 
die Mol.-Drehungen von a -d-Xylose — +13 800, P-d-Arabinose =  —26 250, P-l-Ara- 
binose = + 2 6  250, a-d-Lyxose =  4825, a.-Methyl-d-xylosid =  4  25 240, P-Methyl- 
d-xylosid — —10 740, a.-Methyl-1-arabinosid =  4  2840, p-Methyl-l-arabinosid = 440260,
a.-Melhyl-d-lyxosid =  4*9740; in der Hexosereihe: a-d-Glucose =  4  20300, P-d-Glucose =  
43420, a.-d-Mannose =  45400, fi-d-Mannose (1,5) (Dale) =  —11 700, <x-d-Galaktose —
4  25 900, p-d-Galakłose =  4  9360, ot-d-Gulose — 411 100, a-Mełhyl-d-glucosid =
4 3 0  630, fi-Methyl-d-glucosid — —6300, a-Methyl-d-nwnnosid — 415  330, a-Methyl- 
d-galakłosid =  437  380, fi-Methyl-d-galaktosid =  —80, a-Methyl-d-gulosid =  420  600 
/3-Metliyl-d-g^dosid =  —16 100. Daraus ergeben sich die in Tabelle I  zusammen- 
gestellten Drehungswerte fur die asymm. C-Atome der Pentosen u. Hesosen u. ihrer 
Methyllactolide. Der eingeklammerte Wert ao n  fiir die Pentosen ist von den Hexosen 
ubernommen, was zulassig erscheint, da auch die aiie-Werte gut iiberemstimmen.

Pentose-Reilie IIexose-Reihe
Zucker Methyllactolide Zucker Methyllactolide

aoH =  (+8,350) 
r2 =a +6,490 
r3 =  —5,185 
r4=  -6 ,225

aMe == +18,375 
r'» =  +  7,750 
r', =  — 6,290 
r '4 =  — 7,150

11 
1! 

II 
II 

II
i 

i 
i 

i 
r-8,350 

-7,450 
-7,400 
-2,875 
-  100

aHe =  +18,520 
R'2 =  +  7,650 
R '3 =  — 8,200 
R '4=  — 3,240 
R's =  — 400

Mit Hilfe dieser Zahlen bereehnet Vf. fiir die bisher unbekannten Zucker der 
Hexosereihe u. ilire Methyllactolide in wss. Lsg. folgende [a]n-Werte: a -d-Allose 430°, 
fi-d-Allose —60°, a.-d-Talose 460°, j3-d-Talose —30°, a-d-Idose —20°, fi-d-Idose. —110°, 
a-d-Altrose —55°, (3-d-Allrose. —154°, <x-Methyl-d-allosid 475°, p-Methyl-d-allosid —120° 
a-Methyl-d-talosid 4110°, fi-Meihyl-d-talosid—80°, a.-Methyl-d-idosid 430°, f)-Methyl-~ 
d-idosid —160°, a-Methyl-d-altrosid —5°, ft-Methyl-d-altrosid —200°. (Bureau Śtandards 
Journ. Res. 3. 1041—52. Dez. 1929. Washington.) 1 , Oh l e .

E. Darmois und J. Martin, Der Einflu/3 der Alkalimólybdate auf das DreJi- 
vermógen der Glucose. Bei Zugabe einer geniigenden Menge Ammoniummolybdat 
zu einer Glucoselsg. steigt das Drehvermógen um ungefahr 3% (T a n r e t , C. 1921.
III. 821). Vff. untersuchen die Bedingungen bei Misehungen yon Glucose, Molyb- 
dansaure u. NaOH (oder NHS). Die Lsgg. enthalten in 100 ccm: P  Mol. 
Glucose (5 g), n P  Mol. Mo03 u. a: P  Mol. NaOH. Die Drehung wird bei konstanto 
Temp. (20°) fiir gelbes, griines u. blaues Licht beobachtet. Es dauert ungefahr 
eine Stde., bis der Grenzwert erreicht ist. Es ist gleichgiiltig, ob man a.-, fi- oder 
a fi- Glucose yerwendet. Bei konstantom n u. yeranderlichem x steigt der Grenz
wert der Drehung zuerst mit x an, durchlauft ein Maximum u. nimmt dann ab. Bei 
x = 2  n  (Sattigung von Mo03 in Na2Mo04) sind Drehung u. Rotationsdispersion 
gleich denen der a,p- Glucose. Diese Verb. besitzt also ein Stabilitatsmaximum bei 
einem bestimmten pn. — Das erhaltene Rotationsmaximum steigt mit n. Die Verb. 
ist stabiler bei einem tłberschufi yon MoO,. Dann ist die Rotationsdispersion voll-

XII. 1. “ 174



2726 D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 1930. I.

kommen von der der Glucose yerschieden (a-Glucose =  1,875, /5-Glucose =  1,899, 
fiir die obige Verb. mindestens =  2,15). Hieraus folgt, daB es sich um eine neue Verb. 
von der Form [Mo03-» C2H120 6]Na handelt. — Vff. nehmen an, daB die Rk. nicht mit 
a- oder /?-Glucose vor sich geht, sondern mit einer in geniigender Menge vorliegenden 
„reaktiven“ Form der Glucose. AuBerdem handelt es sich hier um Ionenrkk. der 
Ionen [Glucose- ] u. Mo04 . (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 0 . 294—96. 3/2.
1930.) L o r e n z .

Kurt Hess und Carl Trogus, Zur Kenntnis der Forgange bei der A u f losung von 
Cellulose in Kupferoxydammoniak. II. zusammenfassende Mitt. (I. zusammenfassende 
Mitt. M e s s m e r , C. 1 9 2 7 . II. 538; vgl. aueh C. 1 9 3 0 .1 .1461.) Nachdem friiher (C. 1 9 2 9 .
II. 1154. 1155) festgestellt worden war, daB die Auflosung der Cellulose in ammoniakal. 
Cu-Lsg. auf der Bldg. einer komplexen Cellulose-Cu-Verb. (1 Cu: 1 C0H10O5) beruht, 
wird nunmehr yersucht, Kenntnis von den der' Auflosung vorangehenden Zustanden 
zu erhalten. Mit Karl Uhl zusammen wird die Abhangigkeit der Cu- u. Alkaliaufnahme 
von den yersehiedenen Bedingungen untersucht. Aus diesen Verss. geht liervor, daB 
bei der Rk. zwischen Cellulose u. Cu nur eine geringe Anzahl von chem. Verbb. gebildet 
wird. Es ergeben sich zwei Moglichkeiten fiir die chem. Formulierung, die beide die 
ehem. Verhaltnisse wiederzugeben vermógen:

a) (Co =  C6H10O5. Die Zus. der Verb. I [NoRMANN-Verb.] ist bzgl. des Alkaligeh. 
nicht bekannt; Na <  2, wenn Cu =  1) Im  Bodenkorper:

1. 2 0, +  C u '^  [(C6)2C u](?), 
bevorzugt bei hoher [NaOH]:

2. [(C6)2C u]<?) +  x Na+ ^  [(C'6)2C«]iVr0x (I); 
bevorzugt bei hoher [Cu]:

3. [C6)2Cu] (?) +  x/2 [Cu(NH3)4]++ ^  [(C0)XV] [ C « ( ^ 3)4]x/2 (II).
In  Losung:

4. [(C„)2Cu] (?)^  2 [C,Cu]-; 
beyorzugt bei hoher [NaOH]:

5. [C6Cu]- +  Na+ ^  [C6Cu]Na;
bevorzugt bei hoher [Cu]:

6. 2 [C6Cu]~ +  [Cu(NH3)4]++ ^  [C6Cu]2[Cu(NH3)4].
b) Im  Bodenkorper:

1. 2C6 -f Cu ^  [(C6)2C u](?); 
beyorzugt bei hoher [NaOH]:

2. [(C0)2Cu] <?) +  xNa+ ^  [(Ca)2Cu]2Vfflx (I); 
beyorzugt bei hoher [Cu]:

3. [(C6)2Cu] «?) +  x/2 [Cu(NH3)4]++ ^  [(Ce)2Cu] [Cu(NH3)4]x/2;
4. [(C6)2C u](?) +  C u ^  2[C6C u]-; 

beyorzugt bei hoher [NaOH]:
5. [C6Cu]~ +  Na+ ^  [C<jCu]Na (II); 

beyorzugt bei hoher [Cu]:
6. 2 [C6Cu]- +  [Cu(NH3)4]++ ^  [C6Cu]2[Cu(NH3)4].

In  Losung: Die Verb. [CeCu]Na (bzw. ihr Cu-Tetramminsalz) geht in Lsg., wenn 
gemaB [C6Cu]~- [Na]+ =  K, das Ionenprod. <  K  wird. Es gelten dann 5. u. 6. aueh 
in Lsg. AuBer diesen chem. Vorgangen beeinflussen noch yerschiedene andere Umstande 
den Yerlauf der Umsetzung. Es ist wahrscheinlich, daB die Faser von einem Haut- 
system umgeben u. durchsetzt ist, durch das die Faser in vonemander unabhangige, 
mit Cellulose angefiillte Kammern geteilt ist. .Wenn dies Hautsystem Elastizitat u. 
semipermeable Eigg. besitzt, dann lassen sich die beobachteten Zusammenhange 
zwischen Cu-Aufnahme, Quellung u. Menge gel. Cellulose durch ein Schema wieder- 
geben; 1. Diffusion des Reagens durch die Haute. — 2. Chem. Rk. zwischen Cu u. 
Cellulose bei órtlich begrenzter Umsetzung. — 3. Hydratation des Rk.-Prod. nach 
MaBgabe der Umsetzung. — 4. Auftreten yon Quellungsfiguren, bedingt durch den 
Quellungs- oder osmot. Druek auf die elast. Wandę der Kammern. — 5. Mit wachsendem 
Druck auf die Kammerwande u. niederer [NaOH], Platzen der Haute u. Inlósunggehen 
der hydrophilen Verbb.

Die Auffassung der Rk. zwischen Cellulose u. Cu(NH3)4-(OH)2 lieBe erwarten, 
daB dieses eine starkere Base ais NaOH ist; denn Vio-n- Cu-Lsg. yermag Cellulosefasem 
zu 0,8»/oig. Celluloselsg. aufnehmen, wahrend NaOH bis zu 2-n. yollig wirkungslos ist.
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Aus der Beeinflussung der Cu-Aufnalime durch Salze liiCt sich aber abschatzen, daB 
das Verhaltnis Basizitaten von NaOH zu Cu(NII3).,(OH)2 ungefahr 100: 65 ist. (Ztschr. 
physikal. Chem. Abt. A. 145. 401—50. Dez. 1929. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst.

S. Glasstone, Die Struktur der isomeren Methylferrocyanide. Die Isomerie der 
a - u. P-Telramethylferrocyanide von H a r t l e y  (Journ. chem. Soc., London 103 [1913], 
1196) ist bisher nicht aufgeklart. Die Verbb. sind Nichtelektrolyte; Vf. betrachtet

die a-Verb. ais cis-Form (I), die /J-Yerb. ais trans-Form (II). Die aus der a-Form u. 
CH3J  entstehende Verb. (CH3)8Fe(NC)6J 2 ist wahrseheinlicłi [Fe(CH3 • NC)c]J2, also 
ein Elektrolyt. Chlorid u. Sulfat von H a r t l e y  (Journ. chem. Soc., London 97 [1910]. 
1725) sind wohl analog gebaut. (Journ. chem. Soc., London 1930. 321. Febr. Sheffield, 
Univ.) O s t e r t a g .

James Cooper Duff, Die Loslichkeiten von o- und p-Nitrophenol in Wasser- 
Meihylalkoholgemischen bei 25 und 40°. Bildung von fi-p-Nitrophenol. o- u. p-Nitro- 
phenol benehmen sich in bezug auf ihre Loslichkeiten in wss. Methanol verschieden: 
beim o-Nitrophenol treten bei 40° zwischen 35 u. 84%ig. Methanol zwei fl. Schichten 
auf, bei 25° nicht; bei p-Nitrophenol bei 25° zwischen 12,5 u. 32,5% Methanol, bei 40° 
von 0—26% Methanol. Der Bereich, wo weiterer Nitrophenolzusatz die beiden fl. 
Schichten zum Verschwinden bringt, ist bei der o-Verb. klein, bei der p-Verb. groB. 
Die charakterist. Punkte des Diagramms entsprechen ungefahr Hydraten des Me- 
thanols von CH30H -4H 20  bis 12H20. Wenn die gesatt. oligen Lsgg. des p-Nitro- 
phenols langsam abkuhlen, erhalt man die rhomb. /?-Modifikation. (Journ. chem. Soc., 
London 1929. 2789—96. Dez. Birmingham, Techn. Coli.) W. A. R o t h .

W. P. Jorissen und P. A. A. van der Beek, Die Ozydation von Benzaldehyd; 
(Vgl. C. 1928. I. 1762.) Die viel untersuchte Oxydation von Benzaldehyd durch Luft 
ist in ihrem Mechanismus noch nicht aufgeklart, u. bedarf weiterer Unters. — Benz
aldehyd wird im C02-Strom unter vermindertem Druck bei schwacher Beleuchtung 
(Kerzenlicht) dest. u. in Róhren gefiillt, die noch Luft enthalten. Nach mehrtagigem 
Aufbewahren im Dunkeln wird aus KJ-Lsg. Jod in Freiheit gesetzt; hiernach ist an- 
scheinend ein Peroxyd anwesend, das mit Benzaldehyd noch nicht reagiert hat, u. 
deshalb nicht mit Benzoylhydroperoxyd ident. sein kann. Setzt man das GefaB mit 
Benzaldehyd einige Min. dem Sonnenlieht aus, so ist keine Wrkg. auf K J  wahrnehmbar. 
Andererseits t r i t t  die Wrkg. auch nach 2-jahrigem Aufbewahren im Dunkeln noch ein. 
(Rec. Trav. chim. Pays-Bas 49. 138—41. 15/1. 1930.) O s t e r t a g .

C. V. Gtheorghiu und B. Arwentiew, Kondensatwn, des Methylisobutylkelons mit 
Anisaldehyd. II. Photolropie der Semicarbazone der Athylenketone. (I. vgl. C. 1928.
I. 2082.) Das in der I. Mitt. beschriebene a.-Benzylidenmelhylisobutylkelon (I, X =  H ) 
ist inzwisehen von H e i l b r o n  u. I r v i n g  (C. 1929. II. 420) auf anderem Wege er- 
halten worden, wodurch seine Konst. bestatigt wird. Vff. haben jetzt Methylisobutyl- 
keton mit Anisaldehyd kondensiert. In alkal. Lsg. entsteht ausschlieBlich, in saurer 
Lsg. yorwiegend I  (X =  O C H 3). — Schon friiher wurdo bemerkt, daB das Semi- 
carbazon von I  (X =  H ) im diffusen Licht gelb u. darauf im Sonnenlieht wieder 
farblos wird, also die zuerst von H e i l b r o n  u . W i l s o n  (Journ. chem. Soc., London 
105. 2829) beobachtete „umgekehrte Phototropie“ aufweist. In der Literatur finden 
sich mehrere Beispiele dieser Art, wahrend die Erscheinung bei y-Athylenketonen 
yom Typus C5H 5-C H : C R -C O -R ' nicht beobaehtet worden ist. Vff. haben die Semi
carbazone der a-Ketone II u. der y-Ketone III (X =  H  u. O C H 3) dargestellt u. ge- 
funden, daB nur erstere phototrop sind, letztere nicht (vgl. dazu S t o b b e  u . B r e m e r ,  
C. 1929. II. 2880). Das Semicarbazon von I  (X =  OCH 3) ist phototrop; das Keton 
hat also sicher diese Struktur. Die Erscheinungen stellen sich wie folgt dar: Das 
zuerst farblose Semicarbazon von I  (X =  H ) (also nach H e i l b r o n  u. W il s o N  die 
y-Form) wird im diffusen Licht gelb (/J-Form), an der Sonne oder durch Umkrystalli- 
sieren aus A. wieder farblos. Das Semicarbazon von I (X =  OCH 3) verhalt sich fast 
gleich, aber die gelbe Form wird nicht an der Sonne, sondem nur durch Umkrystalli- 
sieren entfarbt. 'Das Semicarbazon von II (X =  H) wird im diffusen Licht nach

L o r e n z . .

CN CN
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lilngerer Zeit schwach gelb u. an der Sonne nicht entfśirbt. Das Semicarbazon von 11 
(X =  OCH3) wird im diffusen Licht sofort tiefgelb, an der Sonne nicht, wohl abei 
durch Erhitzen bis fast auf den F. oder mchrfaches Umkrystallisieren entfiirbt. Dit 
Ketone III sind nicht lichtempfindlich. — Ferner geben nur die Semicarbazone vor
I u. II, nicht die von III mit CH3ONa gelbe Fiirbungen, welche auf Zusatz von Siiurc 
wieder verschwinden, u. mit FeCl3 in A. rotbraune Fiirbungen.
I X  • C8H 4 ■ C H : CH • CO ■ C H , ■ CH(CH3)„ II X -C 6H 4-C H : CH • CO • CH2 • CH,

III’ X • C„H4-C H : C(CH3) • c o • c h 3
V e r s u c h e .  (x-Anisylidenmethylisobutylketo7i, C14H J80 2 (I, R =  OCH3). Kom- 

ponenton in A. -j- I0°/oig. NaOH 3 Tage stehen lassen, W. zugeben, mit OsalsiŁure 
neutralisieren, ausśithern. Kp.12 190—191°, gelblicke Blattchen aus A., F. 46°,
H ,S04-Lsg. orangegelb. — Dibromid, C14H 180„Br2. In CS,. Nadeln aus Lg., F. 115c 
unter HBr-Entw. Gleiche Zers. in alkoh. Lsg. — y-Semicarbazon, Ci5H210,N 3, Krystalle 
aus A., F. 155—158°. — Das Keton cntsteht auch (weniger gut), wenn man das 
Gemisch der Komponenten bei 0° mit HC1 sattigt, nach 3 Tagen in W. gioBt, Prod. 
mit NH4OH wascht, mit A. auszieht usw. In  diesem Falle wurde aus den Mutter- 
laugen des Semicarbazons ein Prod. von F. 186—188° isoliert, welclies lichtbestiindig
u. wahrscheinlich das Deriv. des y-Ketons ist. — Semicarbazon des a-Benzyliden- 
methylathylkelons, C,2H 15ON3. Aus II (X =  H). Krystalle aus A., F. 173°. — Semi
carbazon des y-Bmzylidenmeth ylcilhylketons, C12H,5ON3. Aus III (X =  H). Krystalle 
aus A., F. 204° (Zers.). — a-AnisylidenmelhyldtAylketon (II, X =  OCH3). Darst. in 
alkal. Lsg. wio oben. Nach 16 Stdn. von etwas 01 u. festem Prod. (vgl. unten) de- 
kantieren, in W. gieBcn usw. Kp.10 182—185°, F. 59°, ident. mit der von Iw am oto  
(C. 1 9 2 7 . I. 2730) beschriebenen Verb. — Seinicarbazon, C13H l70 2N3, F. 172°. — 
Obige Ausscheidung bildet nach Waschen mit A. Krystalle aus A., F. 194°, von der 
Zus. des Ketons u. ist vielleicht ein Dimeres desselbon, (C12H 140 2)2. — y-Anisyliden- 
melhylathylketon (III, X =  OCff3). Mit HC1 (3 Tage) nach IwAłlOTO (1. c.) iiber das 
krystallin. Hydrochlorid. Kp.10 168—170° (1. c. wohl Druckfehler), F. 28°. —- Semi
carbazon, C13H 170 2N3, Blattchen, F. 201“ (Zers.). (Buli. Soc. chim. France [4] 4 7 . 195 
bis 203. Febr. 1930. Jassy, Univ.) : L indenbaum .

Cyrill K. Krauz und Andrej F. Remenec, Studie iiber hotnologe Salole. (Che- 
micky Obzor 4 . 373—76. 31/12. 1929. — C. 1930- I. 1466.) M a u t n e r .

Harold Burton, Durch bewegliche Anionen verursachlc Tautomerie. IV. Die 
Bestandigkeit einiger a- und y-Alkylallylalkohole und ihrer Ester. 2,4-Dimelliylzimt- 
alkohol. (III. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 2643.) Die Veresterung von Trichloressigsaure mit Me- 
thylvinylearbinol CH3 • CH(OH) • CH: CH2 (I) oder Crotylalkohol CH3-CH: CH-CH2- OH 
(II) liefert in jedem Fali ein Gemisch von ca. 55°/0 I-Ester u. ca. 45°/0 II-Ester, das 
auch bei der Einw. von trichloressigsaurem K auf Crotylbromid entsteht (P r e v o s t , 
C. 1 9 2 9 . I. 868). P r e v o s t  hat angenommen, daB Trichloressigsaure durch die Wrkg.

+ — +
ihrer H-Ionen das dreiwertige łon CH3 • CH • CH • CH„ in Freiheit sotzt, das sich an 
einem der beiden +-P°le mit O • C0CC13 yerbindet. Diese Erklarung ist abzulehnen; es 
bilden sich primar die Ester von I u. n ,  die sich bis zu dcm angegebenen Gleichgewichts- 
zustand ineinander umlagern; beim Erhitzen jedes der beiden Ester mit Acetanhydrid 
erhalt man entgegen P revost ebenfalls das Gleichgewiehtsgemisch. — Die Absicht, 
das Verh. des Butylvinylcarbinols bei der Veresterung mit CC13 • CO„H zu untersuchen, 
lieB sich nicht durchfiihren, weil keiner der beiden Ester entstand. — Das Aktivierungs- 
yermógen der Gruppen n-Hexyl u. Isoamyl ist ungefiihr gleich dem des CH3. a-n- 
Hexylallyl-p-nitrobenzoat wird bei 24-std. Kochen mit Acetanhydrid unverandert 
wiedergewonnen; Acetylierung von a-Isoamylallylalkohol mit Acetanhydrid liefert das 
entsprechende Acetat. Der groBe Unterschied, der im Aktivierungsvermógen zwischen 
Alkylen u. Arylen besteht, wird durch Vcrss. mit a-m-Xylyl-(4)-allylalkohol erneut 
aufgezeigt. Die Umlagerung dieses Alkohols in 2,4-Dimethylzimtalkohol ist von Inter- 
esse, weil wenig Verff. fiir die Darst. von Zimtalkoholen bekannt sind.

V e r s u c h  o. p-Nitrobenzoat des Butylvinylcarbinols C14Hl70 4N. Tafeln aus k. A.
F. 24—25°. — Methylvinylcarbinoltrichloracetat (Kp.8 69,5—70,5°; n616}18 =  1,4639) u. 
Crolyllrichloracelat (Kp.a 86—86,5°, n54l!l18 =  1,47596) entstehen nebeneinander (55: 45) 
bei der Vercsterung von Trichloressigsaure mit Methyhanylcarbinol; dassolbe Gemisch 
entsteht beim Kochen eines der beiden Ester mit Acetanhydrid. — a.-n-Hexylallyl- 

■ alkohol, Nonen-(l)-ol-(3) C9HlgO. Aus C0H 13-MgBr u. Acrolein, Kp.l2 89°. p-Nitro
benzoat C10H21O4N. Fast farblose Tafeln aus A. F. 36—37°. Bleibt beim Kochen mit
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Acetanhydrid unveriindert. — a-Isoamylallylalkohol CeH160(CH3)2CH-CH2'CH2' 
CH(OH)-CH: CH2. Aus CąH u  MgItr u. Acrolein. Kp.16 73—74°. Gibt kein kry- 
stallines p-Nitrobenzoat. Beim Kochen mit Acetanhydrid cntstcht das Acetat C10Hi„Oo, 
Kp.j8 83—84°. — a.-m-Xylyl-(4)-allylalkohol C11H140=(C H 3)2C6H3-CH(0H)-CH: CH2. 
Aus Acrolein u. der Mg-Verb. aus 4-Jod-m-xylol. Kp.12 129—131°. Phenylurethan 
C1rH isO„N. Nadeln aus PAe. F. 105—106°. — 2,4-Dimethylziintalkolwl Cu H,.10= (C H 3)2- 
C6H3 • CH: CH • CH2 • OH. Das Acetat (Kp.„ 168—170°) en tsteh tbcim  Kochen von 
a-m-Xylyl-(4)-allylalkohol mit Acetanhydrid; man verseift mit 5°/0ig. alkoh. KOH. 
Strohgelbc, zahe, angenehm riechcndc FI. Kp.19 162—164°. Phenylurethan C18Hi90 2N.
F. 82—83°. (Journ. chem. Soc., London 1930. 248—52. Febr. Leeds, Univ.) ÓG.

Julius Meyer und Kurt Pukali, Die Bromierung der Zimtsduren, Man kennt
4 Zimtsauren: 1. die trans-Verb. vom F. 133° u. ferner 2. drei Formen der Alloziint- 
saure von den FF. 42, 58 u. 68°. Diese 3 letzteren sind sehr leicht ineinander um- 
zuwandeln u. man weiB nicht, ob es sich nur um polymorphe Formen oder Isomere 
handelt; das Auftreten von 4 Isomeren der Zimtsaure stiinde im Widerspruch mit 
den v a n ’t  H oFF-K E K U L E schen Anschauungen. Ais neuc Untersuchungsmethodo wird 
zur Entscheidung dieser Frago die Kinetik der Bk. mit Br2 in Chlf. herangezogen.
1. trans-Verb. Alle Verss., die Bromierung im vollen oder zerstreuten Tageslicht re- 
produzierbar zu machen, schlugen fehl. Auch bei kunstlichem Licht waren die Verss. 
dann nicht reproduzierbar, wenn die Vorbereitung im Tageslicht stattgefunden hatte. 
Offenbar bildet sich dabei ein Katalysator, der dann pliotochem. nachwirkt. t)ber 
zahlreiche Verss., die sich mit der Aufklarung dieser Katalyse beschaftigen, ist im 
Original nachzulesen. Beproduzierbare Werte erhielt man nur, wenn auch die Vor- 
bereitung unter Ausschaltung photochem. wirksamer Strahlen erfolgte; dann ergaben 
sich konstantę K-Werte, wenn in rotem u. griinem Licht gearbeitet wurde. Bei Ver- 
wenijung von gelbem, blauem u. fast weiBem Licht zeigten dic K-Werte — auf eine 
bimolekulare Rk. berechnet.— einen Gang. — 2. Die Rk.-Geschwindigkeit der Allo- 
zimtsaure vom F. 68° war unter gleichen Bedingungen im Dunkeln wesentlich schneller, 
ein neuer Beweis, daB die labile Form reaktionsfahiger ist u. gleichzeitig ein Hinweis, 
daB die Rk.-Geschwindigkeit gestattet, zu unterscheiden, ob 2 Stoffc isomer oder 
polymer sind. — Die Beschleunigung der Dunkelrk. dureh Licht ist wesentlich geringer 
ais bei der 133er Saure. In  den photochem. wirksamen Teilen des Spektrums (gelb, 
blau) ist keine ausgesprochene Beschleunigung gegeniiber den unwirksamen (griin) 
festzustellen. Ebenso ist der Gang der K-Werte bei den gelben u. blauen Strahlen 
bei der Allosaure sehr gering. Bei komplexem weiBen Licht reagiert die Allosaure — 
im Gegcnsatz zur Dunkelrk. — langsamer ais die 133°-Saure. Die Wrkg. des weiBen 
Lichts ist prakt. gleich der Summę der Wrkgg. farbigen Lichts (vgl. dazu P a d o a ,
C. 1926. II. 343). Bei starkom D.berschuB von Allozimtsaure ist bei der Lichtrk. die 
Geschwindigkeit der Bromaddition prakt. unabhiingig von der Br2-Konz. — 3. Die 
Allozimtsaure F. 58° addiert schneller Brom ais die 68°-Saure, die 42°-Saure noch schneller 
ais beide andern. Es diirfte damit bewiesen sein, daB Isomerie vorliegt. — t)ber dio 
Art der Isomerie liiBt sich noch nichts aussagen; auf den engen Zusammenhang mit 
den Ausfuhrungen von W e y g a n d  (C. 1929. II. 2884) wird hingewiesen. (Journ. 
physikal. Chem. Abt. A 145. 360—92. Dez. 1929. Breslau, Univ.) K l e m m .

S. Sabetay und J. Bleger, Zur Uberfiihrung der Cyclanole in ihre Natriwnderimte. 
Wenn man zur Lsg. eines Alkoholats ein Cyclanol gibt u. das Lósungsm. abdest., 
schlieBlich im Vakuum, so bildet sich infolge Verdriingung des Alkohols durcli das 
Cyclanol das betreffende Na-Cyclanolat, welches ohne weiteres z- B. mit CH3J  zum 
Methylather umgesetzt werden kann. Fiir die Darst. der Methylather der Cyclo- 
hexandiole iibertrifft dieses Verf. alle bisher bekannten. Auch eine partielle Methylierung 
lafit sich auf diesem Wege erzielen. — Beispiel: Man stellt aus 1 Teil Na u. 10 Teilen 
Diathylcarbinol das Alkoliolat her, gibt etwas Iiber 1 Mol. Cyclohesandiol zu, dest. 
im Vakuum das Carbinol ab, schlieBlich bei 210° unter 3—5 mm, u. liiBt im Vakuum 
erkalten. Man erhiilt so eine gelbliche, leicht zerreibbare M. Zur Darst. der Dimctliyl- 
ather erhitzt man sie mit 4 Moll. CH3J  im Autoklayen einige Stdn. auf 130°, saugt 
vom N aJ ab u. dest. Ausbcuten iiber 60%. Dargestellt wurden die Dimethylćither 
des Cyclohexandiols-(l,2) (Brenzcaiech.it) u. de-s Cyclohexa>uliols-(l,4) (Chinit), dereń 
Konstanten mit den vou P a l f r a y  u . S a b e t a y  (C. 1928. II . 2011) angegebenen 
iibereinstimmten. Mit weniger CH3J  erhalfc man die MonomethyliUher. Das Verf. 
wurde auch auf Cyclohexanol angewendet. (Buli. Soc. chim. Francy [4] 47. 214—16. 
Febr. 1930. Puteaux [Seine], Parfumerie HOUBIGANT.) LlNDENBAUM.
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A. Guyot und M. Fournier, Darstellung v<m primaren und sebinddren Aminen 
durch Katalyse. Kurzes Ref. nach Compt. rend. Acad. Sciences vgl. C. 1930. I. 674. 
Experimentell ist naclizutragen: Gyclohexylamin. 750g Cyclohexanol u. 75 g reduziertes 
Ni im Ruhrautoklaven unter Druck mit NH3 sattigen, auf 150° erhitzen, bis der Anfangs- 
druck von 20 kg auf unter 15 kg gefallen ist, gleiche Operationen noch zweimal wieder- 
holen, filtrieren (Ni kann weiter benutzt werden), mit verd. H2S04 ansauern, un- 
yerbrauclites Cyclohexanol (260 g) mit Dampf abtreiben (ohne weiteres wieder ver- 
wendbar), alkalisieren, wieder mit Dampf dest.-, Destillat zur Abscheidung des gel. 
Amins mit konz. NaOH versetzen, Amin nach Trooknen iiber KOH fraktionieren. 
Erhalten 442 g =  91%- Rest (ca. 25 g) ist Dicyclohexylamin. Man kann auch den 
Autoklavcninhalt direkt fraktionieren. Ferner kann man gleich von Phenol aus- 
gehen, dieses hydrieren, den H  durch NH;) ersetzen usw. — Dicyclóhezylamin. Ebenso 
boi 190°. Ferner aus yorigem u. Cyclohexanol bei 180—190°. Ausbeute bis 95%. -— 
Cyclohexylanilm. Mit Anilin bei 180°. Ausbeute fast ąuantitatiy. Kp .73 191—192°,
F. 14°. Acetylderiv., F. 69—70°. — Analog dargestellt: [2-Methylcydohexyl]-amin, 
Kp. 146—148°. Acelylderiv., C9Hi;ON, derbe Krystalle, F. 121—122°. — [4-Melhyl- 
cyclohexyl]-anilin, Kp .81 199°. Acetylderiv., C16H21ON, Nadeln, F. 92—93°. — Cydo- 
hexyl-p-toluidin, Krystalle, F. 38°, Kp.gs 201—202°. Acetylderiv., C15H21ON, Prismen,
F. 64°. — [2-MethyIciJdohexyl]-p-toluidin. Durch fraktionierte Krystallisation des 
Hydrochlorids wurden zwei sehr verschieden l. Salze erhalten. Amin aus dem wl. 
Salz: K p .;5 205—207°, Nadeln, F. 33°; Acelylderw., perlmuttergliinzende Krystalle,
F. 84—85°. Amin aus dem ll. Salz: Ol von gleichem Kp.; Acetylderiv., F. 87—-88°. 
Offenbar liegen Stereoisomere vor. — Die Verss. mit aliphat. Alkoholen lieferten zwar 
die betreffenden Aminę, aber bisher mit schlechten Ausbeuten. So wurde ein mit
A.-Dampfen gesatt. NH3-Strom iiber auf 190° erhitztes Ni geleitet. Erhalten: 60 g 
Mono- u. 40 g Diathylamin. Die Abgase enthielten wechselnde Mengen CO, CH4, 
C02, H. — Anilin u. A, lieferten im AutokIaven bei 170—180° (12 Stdn.) Athylanilin. 
Analog: Methylanilin u. Athyl-p-toluidin. — Anilin u. Isopropylalkohol lieferten ein 
mit Diisopropylanilin isomeres sek. Amin von der Konst. C6HS-NH-CH(CH3)-CH„- 
GH(CH.,)„. Acelylderw., F. 67°. Die Bldg. des Amins erklart sich so: Das zuerst 
gebildete” Aceton kondensiert sich zu Mesityloxyd, welches sich zu Methylisobutyl- 
keton hydriert. Die Rk. vcrliiuft also schlieBlich so, ais ob man Anilin mit Methyl- 
isobutylcarbinol kondensiert liatte, u. tatsachlicli konnte das Amin auch aus diesen 
beiden Komponenten +  Ni erhalten werden. Ausbeuten in beiden Fallen gering. 
(Buli. Soc. chim. France [4] 47. 203—10. Febr. 1930. Salindres, Lab. de la Comp. de 
prod. chim. et ćlectromćt.J L in d e n b a u m .

H. Thoms und K urt Sołtner, Uber Pulegon und seine Kondensation mit Aldehyden. 
Da bisher nur das Benzylidenpulegon bekannt ist (vgl. R u p e  u . S c h a fe r , C. 1928.
I. 2813), haben Vff. die Kondensationsfahigkeit des Pulegons mit yerschicdenartigen 
Aldehyden untersucht. Mit aliphat. Aldehyden (Acet- u. Isobutyraldehyd, Onanthol, 
Citronelial u. Citral) scheint unter der Wrkg. von NaOH oder C2H5ONa nicht die 
gewiinschte Kondensation einzutreten, sondern es scheinen sich einerseits die Aldole 
der botreffonden Aldehyde, andererseits die Autokondensationsprodd. des Pulegons 
zu bilden. Hydrozi mtaldehyd yerhalt sich wie die aliphat. Aldehyde. Dagegen kon
densiert sich iPulegon mit aromat. Aldehyden u. mit Zimtaldehyd leidlich gut. Anis- 
aldehyd u. Piperonal geben etwa dieselben Ausbeuten wie Benzaldehyd; Furfurol 
gibt die beste Ausbeute. Das in diesen Aldehyden dem CO benachbarte tert. C-Atom 
spielt keine R olle , denn a.a-Dipkenylbutyraldehyd lieB sich mit Pulegon nicht kon- 
densieren. — Durch katalyt. Hydrierung der Arylidenpulegone. entstehen die ent- 
sprechenden Alkylmenthone, indom das CO intakt bleibt. Nur die Hydrierung der 
Cinnamylidenyerb. yerlief nicht eindeutig, da nur bei einem Yers. die berechnete 
H-Aufnahmo erreicht wurde. — Pulegonnatrium Iiefert mit CO: bzw. Chloressigestet 
kleine Mengen yon Pulegomcarbonsaure bzw. Pulegonylessigsaure. Aus dem Athylester 
der letzteren wurde mit methylalkoh. NH3 das Amid in Nadeln, F. 134—135°, erhalten. 
Die ólige Siiure gibt wl. Ag-, Cu-, Hg- u. Uranylsalz.

V e r  s u c h e. Anisylidenpuhgon, CISH 220 2. Alkoh. Lsg. der Komponenten mit 
W. bis zur Triibung versetzen, etwas 50%ig. NaOH zugeben, 6 Tage schiitteln, an- 
sauem, ausathern, fraktionieren. Hellgelbes, dickes, schwach aromat, riechendes Ol, 
Kp .12 230—232°, K p .0>5 172—173°. — Anisylmenthon, ClsH260 2. Durch Hydrieren des 
vorigcn in A. nach Zusatz von etwas Tierkohle u. PdCl2-Lsg. Schwach aromat, 
riechendes Ol, K p .0 7 161—163°. H 2S04-Lsg. orange bis eosinrot. — Piperonylideii-
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'̂18-̂ 20̂ 3*pułegon,
obiges. — Piperonylmenthon, 
weinrot. — Furfurylidenpulegon, 
riechend, an der Luft bald dunkel.

Analog mit 15°/0ig. NaOH (8 Tage). K p .0>25 218—220°, sonst wie
CisHo40 3,

Ci5H 180
-̂ -P*0»25 202-

- -  2> ^ P ’0 ,2 5  1 6 8
H 2S04-Lsg. anfangs tiefbordoauxrot.

-204°, wie obiges. H 2S04-Lsgi 
-i70°, schwach terpenartig 

— &-\Tetra-
hydrofurfuryl]-menthon, C15H260 2, kaum riechend, K p .0,3 160—162°, D.16101,0105, 
no =  1,496 035. H 2S04-Łsg. schokoladenbraun. — Cinnamylidenpulegon, C19H 220, 
K p .2j3 168—203°, Gerucli an Honig erinnernd. H2SO,,-Lsg. violett. — a-[y'-Pkenyl- 
propyl]-menthon, C10H28O, fast farbloses, dickes Ol von angenehmem Hyazinthengeruch, 
Kp .2 160—165°, D.17i; 1,0154, iid =  1,539 83. H 2S04-Lsg. gelb, rot, braun. Gegen 
Br in Eg. gesatt., aber bald Blauyiolcttfarbimg. Bei spateren Verss. wurden nur zwischen 
2 u. 3 H2 aufgenommen. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 268. 157—66. 
Marz 1930.) LiNDENBAUM.

Muhammad Qudrat-I-Khuda, Studien iiber Keto-Lactoltavtomerie. IV. Chemie 
der 5-Acelyl-l,l,2-triinethylcyclopentan-2-carbojisaure. Beóbachtungen iiber die Kon- 
stitution der sauren Ester der Camphcrsaure, und eine Synthese. des Homoepicamphers. 
(HI. vgl. C. 1929. II. 2563.) Beweise fiir die Existenz der Oxyphase von ketolactol- 
tautomeren Ketomonocarbonsiiuren sollten sich dureh eine Unters. von in fi- u. y sub- 
stituierten <5-Ketomonocarbonsauren verhaltnismaBig leicht beibringen lassen. Ge- 
eignete Objekte sind die ó-Ket-onsiiurcn aus sauren Camphersaureestern. Fuhrt man 
ortho- u. allo-Camphersauremonomethylester (F. 77° bzw. 86°) (I u. II) in die Saure- 
ehloride iiber u. behandelt diese mit CH3ZnJ, so erhalt man nicht, wie zu erwarten, 
aus I  den 2-Acetyl-l,l,2-trimethylcyclopentan-5-carbonsaureester u. aus H den 5-Acetyl- 
l,l,2-trimethylcyclopentan-2-carbonsaureester; yielmehr entsteht aus I  u. aus II der- 
selbe Ketoester IDE. Dieser Befund legt die Vermutung nahe, daB die b e id e n  Campher- 
sauremonomethylester die Konst. II besitzen, u. sich nur dureh ihre rilumliche An- 
ordnung untersclieiden. Diese Vermutung wird dadurch gestiłtzt, daB die Saurechloride 
aus den beiden Estern dureh Bromierung u. Behandlung der Bromierungsprodd. mit 
Methanol dieselben Prodd., namlich Campliersauremethylester, co-Bromcamphersauxe- 
anhydrid, geringe Mengen eines bromierten Esters u. Camphansaure, liefern. Es laBt 
sieh hieraus schlieBen, daB in beiden Estern C02H an einem tert. C-Atom sitzt (ent- 
spreehend II). Die Strukturidentitiit der beiden Ester gewinnt dadurch an Wahr- 
scheinlichkeit, daB der Ester (F. 77°) dureh Erhitzen mit SOCl2 u. Behandlung des 
Chlorids mit W. in den Ester (F. 86°) libergeht. Mit lliicksieht hierauf sind die Arbeiten 
von W a lk e r  u. Mitarbeitern (Journ. chem. Soc., London 77 [1900]. 374 u fruher), 
N oyes u B la n c h a rd  (Amer. Chem. Journ. 26 [1901]. 285) u. H a l l e r  u . B la n c  
(Compt. rend. Acad. Sciences 141 [1905]. 697) revisionsbedurftig geworden. — Camplier- 
aldehydsaura '(IV) setzt sich beim Erhitzen mit Acetanhydrid zu einem Acetoxyderiv. V 
um, reagiert also in der isomeren Oxylactonform. Analog verhalt sich die Ketonsaure VI, 
die aus dem Ester HI u. alkoh. KOH neben dem Dikcton VII u. der Oxylactonform VIa (?) 
der Ketonsaure VI entsteht. Die Ketonsaure VI ist anscheinend schon von W iNZER 
( L ie b ig s  Ann. 257 [1890]. 298) beschrieben worden. Mit Semicarbazid gibt VI ein 
n. Semicarbazon, VIa ein Isomeres, in dem wahrscheinlich OH gegen NH-NH-CO-NH2 
ausgetauscht ist. Dureh Einw. von Acetylchlorid auf VI oder VIa entsteht nur wenig 
neutrales Prod.; das Ausgangsmatcrial wird bei Krystallisation aus W. ais Hydrat
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von VI wiedergewonnen, das beim Trocknen wieder in YI iibergeht. Mit Acetanhydrid 
liefern YI u. VIa dasselbe ungesatt. Lacton VIII, das noch opt. akt. ist. Bei der Red. 
von VI m it Na u. A. entstcht Methylcampholid (IX) von entgegengesetztem Dreliungs- 
sinn. Erhitzt man den Ester III m it alkoh. NaOC2H5, so erhalt man das bereits er- 
wahnte Diketon VII; dieses geht bei der Red. nach Gl e m m e n s e n  in ein Keton, das 
Yorlaufig ais Homoepicampher X formuliert wird, u. einen Ketonalkohol (XI?) iiber.

V e r s u e li e. Camphersdure-o-monomethylester. F. 77°. [gc]di7,b =  :+53,94° (p =  
2,95 in A.). Camphersdureallomonomeihylester. F. 86°. [<x]d19 =  +45,1° (p =  4,3 in A.).
— Der AUoester gibt bei aufeinanderfolgender Behandlung mit PC15 u. mit Brom bei 
75—80° u. Erhitzen des Rk.-Prod. mit Methanol Camphanstiureinethylester,
(F. 110°, freic Sauro F. 201°), Bromcamphersdureanhydrid, Gi0Hj.,O3Br (F. 215°), wenig 
Bromcampkersauremethylester u. Camphersduremethylesler; dieselben Prodd. entstehen 
bei gleicher Behandlung aus dem Orthoester. — 5-Acetyl-l,l,2-trimethylcyclopentan-2- 
carboiisauremethylesler, C12H20O3 (Dl). Aus Camphersaure-o- oder -allomonomethylester 
durch Behandlung m it S0C12 u. Umsetzung des Chlorids mit CH3ZnJ in Bzl. Fl. von 
charakterist. Gerueh. K p.n  135°. D .l4,74 1,0455. n s 11,5 =  1,4733. [cc]d15 =  +21,3° 
(p =  2,2 in A.). Semicarbazon, C^H^O;,!^. Krystalle aus A. F. 198°. — 5-Acetyl- 
l,l,2-trimethylcydopentan-2-carbonwure, Cn Hi80 3 (VI). Aus dem Ester HI u. wss.- 
alkoh. KOH. Tafeln aus Bzn. F . 96°. Sil. auBer in PAe. [a]n” 5=  +99,1° (p =  2,3 
in Chlf.). Semicarbazon, C12H 210 3N3. Krystalle aus Methanol. F. 225°. Daneben ent
stehen VII (s. u.) u. das Ozylaclon Cn H u 03 (VIa), ziihfl., Kp .X4 18G—187°, das mit 
Semicarbazid eine Verb. C12H210 3N 3 (undeutlich krystallin., F. 172°, zers. sich bei 
hóherer Temp.) liefert. — Hydrat der Ketommure VI, Cu H 20O4. Aus VI oder Yla u. 
Aeetylehlorid; man krystallisiert den sauren Anteil des Rk.-Prod. aus W. um. Krystalle. 
F . 73°. Geht im Exsiccator in VI iiber. — Ungesatt. Lacton C’u Hu 0 2 (VIII). Aus VI 
oder VIa durch Kochen mit Acetanhydrid u. Dest. des Reaktionsprod. F. 62°. 
K p .22 136°. [cc]d27'5 =  +77,7° (p =  3,3 in Chlf.). AuBerst 11. in allen organ. Lósungsmm. 
Nimmt in Ch f. sehr leicht Br auf. — Methylcampholid, Cn Hla0 2 (IX). Aus VI u. Na 
in sd. A. Krystalle aus Bzn. F. 100—101°. [oc]d17 =  —44,8° (p =  2 in Chlf.). — 
l,8,8-Tri'methylbicyclo-[l,2,3]-octaiidion-(2,4), Cn Hi0O2 (VH). Aus HI beim Erhitzen 
mit Natriumathylatlsg. oder (in geringer Menge neben VI u. Yla) beim Erhitzen mit 
alkoh.-wss. KOH. Nadeln aus Bzn. F. 220°, Schmelze rot. Opt. inakt. Gibt mit alkoh. 
FeCl3 eine braune Fiirbung; absorbiert Br in Chlf. unter HBr-Entw. Gibt bei der Red. 
mit amalgamiertem Zink u. HC1 wenig Homoepicampher (X) (Semicarbazon, Ci2H21ON3, 
Krystalle au s verd. Methanol, F. 220°) u. geringe Mengen einer halbfesten Substanz, 
in der wahrs cheinlich XI vorgelegen hat. (Journ. chem. Soc., London 1930. 206—13. 
Febr. London, S. W. 7, Imperial Inst. of Science and Technology.) Os t e r t a g .

Bruzau, Darstdlung einiger a-trisubstituierter Arylketone. Vf. hat die Ketone 
C JI.-fĄ C H ^-C O -A r  mit Ar =  C6H5, C6H4-CH3 (p) u. C0H4-OCH3 (p) nach dem Verf. 
von R a m a r t -L u c a s  u. Mitarbeitern (C. 1928. I. 2395. 1929. I. 1098) synthetisiert, 
d. h. aus Dimethylphenylaeetonitril u. den entsprechenden ArMgBr-Verbb. Ausbeuten 
in Toluol 27% bei C6H5, 50% bei C6H4-CH3 u. 57% bei C„H4-OCH3, in Xylol gleich- 
miiBig 60—70%. vorausgesetzt, daB das Nitril ganz rein ist. Die Ketimidhydrobromide 
sind ziemlich stabil, werden aber in k. saurer Lsg. allmahlieh hydrolysiert. Sie liefern 
m it Hydrosylamin- bzw. Semicarbazidhydrochlorid u. Na-Acetat in wss. A. leicht die 
Osime bzw. Semicarbazone der Oxime. — l,2-Diphenyl-2-methylpropanon-(l), F. 46 
bis 47°. Auch aus Methyldesoxybenzoin, NILNa u. CH3J . Ketiniidhydrobromid, F. 240 
bis 241°. Oxim, F. 192—193°. Semicarbazon, F. 177—178°. — l-p-TolyU2-phenyl-2- 
methylpropanon-(l), F. 60—61°. Ketimidhydrobromid, F. 246—247°. Oxim, F. 205 
bis 206°. Semicarbazon, F. 223—224°. — l-[p-Methoxyphenyl]-2-phenyl-2-methyl- 
propanon-(l), F. 100—101°. Ketimidhydrobromid, F. 205—206°. Oxim, F. 193—194°. 
Semicarbazon, F. 210—211°. — Diphenyldthylacetcmilril erleidet durch Benzyl-MgCl 
eine analoge Spaltung wie Diphenylbenzyl- u. Triphenylacetonitril (1. c.). (Compt. rend. 
Acad. Sciences 190. 496—99. 24/2. 1930.) L in d e n b a u m .

Charles Moureu, Charles Dufraisse und Pierre Lotte, Untersuclmngen aber 
Rtibren. X III. Uber die Darstellung des Rubrens. (Vgl. C. 1929. II. 1411 u. friiher; 
ferner R o b i n , C. 1929. II. 1918.) Vff. haben sich bemiiht, die Darst. u. Reinigung 
des Rubrens zu yerbessem. Die Bldg. des Rubrens aus dem Chlorid (C6H5)2CC1-C •: C- 
C6H5 ist keineswegs eine pyrogene Rk., denn sie yollzieht sich schon bei Raumtemp., 
ist stark esotherm. u. schwer zu beherrschen. Die manchmal betrachtliche Erhitzung 
(bis auf 150°) begiinstigt die Bldg. von Harzen u. zahlreiehen Begleitprodd., von denen
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bisher nicht weniger ais 12 festgestellt worden sind. Verdunnung mit einem Losungsm. 
oder einem inerten Pulver begiinstigt dio Nebenrkk. Zusatz von Metallen (Zu, Al) 
war erfolglos. Es wurde auch yersucht, den bei der Rk. auftretenden HC1 zu binden. 
Tert. Aminę erwiesen sich ais ganz ungiinstig, da sie die Menge der Harze u. Begleit- 
prodd. vermehrten. Minerał. Alkalien, besonders Na2C03, waren weniger schiidlich, 
verbesserten aber auch das Resultat nicht. Erfolgreich war dagegen ein Zusatz yon 
nur 2°/o Chinolin ais Katalysator, indem die Harzmengen zuruckgingen u. die Bldg. 
einer schon friiher (C. 1926. II. 1274) erwahnton weiBen, krystallin., in Lsg. intensiy 
yiolett fluorescierenden Substanz unterdriickt wurde. — Die yollige Reinigung des 
Rubrens ist sehr schwierig. Das Rohprod., eine blutrote harzige M., wird durch A. 
yon den Harzen befreit u. der Riickstand verschieden behandelt, jo nachdem er die 
weiBe fluorescierende Substanz enthiilt oder nicht. Im ersteren Falle lost man ihn 
bei ca. 200° in Naphthalin, laBt sehr langsam erkalten, wobei das Rubren in derben 
Krystallen, die weiBo Substanz ais krystallin. Pulyer ausfiillt, gieBt bei ca. 80° ab, 
wiischt mit A. u. trennt die beiden Krystallarten durch mehrmaliges Sieben. Ist die 
weiBo Substanz abwesond, so ist die Behandlung mit Naphthalin unnótig. Man zieht 
mit sd. Aceton erschópfend aus, lóst den Riickstand in viel k. Bzl. u. engt im Vakuum 
ein, worauf sich das Rubren ais krystallin. Pulver abscheidet. — Die Priifung des Rubrens 
auf yollige Reinheit ist besonders schwierig, da der holie E. 334° kein geniigendes 
Kriterium ist. Nur obige weifie Substanz ist leicht festzustellen, indem man eine Lsg. 
an der Luft belichtet. Die Eluorescenz des Rubrens yerschwindet dabei vóllig, u. nur 
die yiolette Fluorescenz der weiBen Substanz bleibt zuriick, welche noch bei 1: 1 000000 
sichtbar ist. Die Entfernung der anderen Begleitprodd. wird mkr. yerfolgt. Man lost 
einige mg in CS2, verd. mit dem gleichen Vol. Lg. u. laBt im bedeckten Uhrglas sehr 
langsam yerdunsten, wobei sich Rubren u. Begleitprodd. in yerschiedenartigen u. 
charakterist. Krystallen abscheiden. (Buli. Soc. chim. France [4] 47. 216—21. Febr. 
1930.) L in d e n b a u m .

Charles Moureu, Charles Dufraisse und Pierre Lotte, Untersuchungen iiber 
Rubren. XIV. Besćhreibung von zwei Kohlenwassersloffen, Begleilprodukfen des Rubrens: 
gelber und sogenannter „brauner“ Korper. (X III. ygl. yorst. Ref.) Unter den Begleit
prodd. des Rubrens findet man am haufigsten 2 KW-stoffe, einen gelben u. braunen. 
Von der Farbę abgesehen, welche yielleicht auf Unreinheit beruht, sind beide nicht 
wesentlich yerschieden u. dadurch ausgezeichnet, daB sie phosphorescieren (spaterc 
Mitt.). Beide bilden aus Bzl. Nadeln yon F. 249° (bloc) unter Abgabe yon Krystallbzl. 
Aber auffallenderweise schm. auch die im Vakuum bei iiber 250° yon Bzl. befreiten 
Prodd. bei 249°. Der Bzl.-Geh. ist nicht konstant u. yariiert bei dem gelben Korper 
zwischen 5,8 u. 11,1%. l>ei dem braunen Korper zwischen 11,2 u. 12,1%. — Dor braune 
Korper enthalt auch nach sorgfaltiger Reinigung immer ca. 0,4% Asche mit Na ais 
Metali, dereń Herkunft angesichts der Reinigung durch Bzl. riitselhaft ist. Das Licht 
zerstort den braunen Farbstoff, u. der verbleibende gelbe Korper gleicht dem ursprung- 
lichen gelben Korper vóllig u. ist yielleicht ident. mit ihm. Immerhin ist die Fahigkeit 
des braunen Korpers, diese Unreinheit zu absorbieren, auffallend, u. auch in den photo- 
chem. Eigg. unterseheiden sich beide Korper, móglicherweiso aber gerade wegen jener 
Unreinheit. — Analysen u. kryoskop. Mol.-Gew.-Bestst. in Bzl. beider Korper stimmen 
am besten auf dio Formel C42H30 eines Dihydrorubrens, aber auch C,2H28 ist nicht aus- 
geschlossen, wonach die Korper Isomere des Rubrens waren, um so mehr, ais die Her
kunft der notwendigen 2 H  schwer zu erklaren ware. Der etwas zu hohe H-Geh. ist 
yielleicht nur auf Unreinheit zuriiekzufuhren. — Der Zusatz von tert. Aminen bei der 
Darst. des Rubrens begiinstigt die Bldg. des braunen Korpers, ist aber nicht unerlaBlich. 
Beide Korper finden sich in dem Acetonestrakt des rohen Rubrens (vgl. yorst. Ref.). 
Bald herrscht der eine, bald der andere yor; eine Trennung beider erscheint sehr 
schwierig. Etwas Rubren wird durch w. Bzl. entfernt. Der braune Korper bildet tief- 
braune bis schwarze Nadelbiischel aus Bzl. Seine gelben Lsgg. entfarben sich teilweiso 
u. hinterlassen gelbe Krystalle, welche im iibrigen die gleichen Eigg. besitzen wie die 
braunen. Der Korper ist sehr wiirmebestandig u. wl. (Buli. Soe. chim. Franco [4] 47- 
221— 25. Febr. 1930. Paris, Coli. de France.) L i n d e n b a u m .

Charles Moureu, Charles Dufraisse und Nicolas Drisch, TJntersuchungen 
uber den Mećhanismus der Rubrenbildung: Neue Synthese. (Vgl. C. 1929. II. 1411; 
fenifer R o b i n , C. 1929. II. 1918.) Alle bisherigen Verff. zur Darst. des Rubrens be- 
ruhen auf der therm. Zers. einer Verb. (C6H6)2CX-C ■ C-C6H5 mit X  =  Halogen,
O-CO-R, O R  oder NH„ u. geben keine Auskunft iiber den Rk.-Mechanismus. Yff.
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Imben sich daher bemiiht, auf einem ganz anderen Wege zum Rubren zu gelangen. 
Ais Ausgangsmaterial wiihlten sie das ji?-Phenylbenzalacetophenon, (C6H5)2C: CH-CO- 
C6H5. Formell sollte dasselbe durch einfache W.-Entziełnmg in Rubren ubergehen 
kónnen: 2 C21H1C0  =  2 H20  +  C42H2e. Aber diese Rk. ist nicht direkt ausfuhrbar, 
weil das Keton unter at-Druck unzers. dest. u. gegen hohe Tempp. bestandig ist. Die 
Rk. gelang jedoch auf indirektem Wege. Mit PC15 liefert das Keton ein gegen Feuchtig- 
keit sehr empfindliches u. daher nicht rein isolierbares óliges Prod., welches keine 
Neigung zum tlbergang in Rubren zeigt. Wird dasselbe aber in A. mit K-Acetat be- 
handelt, so bildet sich unter HCl-Verlust ein anderes, weniger empfindliches Ól, welches 
durch cinfaches Erhitzen Rubren liefert, u. zwar bis zu 30% in Bezug auf das Ausgangs- 
keton. Ein krystallisiertcs Zwischenprod. lieB sich nicht fassen. — Nun ware es denkbar, 
daB sich im Yerlauf dieser Rkk. das Chlorid (C„H5)2CC1-C• C-C6H5 bildet, d. h. das 
Ausgangsprod. der alten Synthe3e. Es ist jedoch auf keine Weise gelungen, dieses 
Chlorid in Form eines bekannten Deriv. (vgl. friihere Arbciten) naehzuweisen. Ferner 
miiBte sich, wenn sich die beiden Synthesen in einem gewissen Moment vereinigten, 
aueh bei der neuen Synthese das kiirzlich (C. 1929. II. 1411) beschriebene Zwischen- 
prod. C.12H29C1 isolieren lassen, welches anscheinend die dem Rubren unmittelbar voran- 
gehende Stufe darstellt, wenn man von obigem Chlorid ausgeht. Dies ist jedoch nicht 
der Fali. Folglich beruht die neue Synthese auf einem anderen Rk.-Mechanismus. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 190. 548—50. 3/3. 1930.) L in d e n b a t jm .

V. Vesely, F. Stursa, H. Olejnicek und E. Rein, tiber Mononiłro- und Mono- 
aminodertiate des 1-Methyhiaphthalin-s. Nach vergebliclien Verss., aus dem bei der 
Nitrierung von 1-Methylnaphthalin nach L e s s e r  (L iebigs Ann. 402 [1914]. 1 ) er- 
haltenen óligen Rk.-Prod. auBer der 4-Nitroverb. andere mononitrierte Deriw. zu 
isolieren, haben Vff. samtliche weiteren Isomeren auf anderem Wege dargestellt. 
l-Meihyl-2-nitro)iaphtftalin konnte durch partielle Red. des l-Methyl-2,4-dinitronaph- 
thalins u. Eliminierung der Aminogruppe in dem erhaltcnen Nitramin gewonnen werden. 
Das entsprechende 2-Aminoderiv. er\vies sich ident. mit der von F r i e s  u. H u b n e r  
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 39 [1906]. 435) aus l-Methyl-2-naphthol erlialtenen Verb. 
l-Metliyl-3-nilromaphthalin lieB sich aus l-Methyl-4-acetaminonaphthalin durch Ni- 
trierung darstellen; das ais Zwischenprod. isolierte Nitramin lieferte bei der Red. ein
3,4-Diaminoderiv., das mit dem von L e sse r  (1. c.) hergestellten Prod. ident. war. 
Zur Synthese der heteronuclearen Mononitroderiw. des 1-Methylnaphthalins wurde 
l-Methylnaphthalin-4-sulfonsaurechlorid der Nitrierung unterworfen (ygl. S te ig e r , 
Dissertation Genf, 1923) u. die erhaltenen Prodd. mit Na-Sulfit zu den entsprechenden 
Sulfinsauren reduziert, die dann beim Erhitzen mit 60%ig- H 2S04 unter Abspaltung 
von S02 das 5- u. S-Nitro-l-methylnaphłhalin lieferten. Die entsprechenden Aminę 
konnten durch Red. der Nitromethylnaphthalinsulfonsaurecliloride zu den Amino- 
sulfonsiiuren u. Eliminierung der S03H-Gruppe mit Na-Amalgam in beinahe ąuanti- 
tativer Ausbeute erhalten werden. Die 6- u. 7-Mononitroderiw. stellten Vff. aus dem
5- bzw. 8-Aeetamino-l-methylnaphthalin her. Jeder dieser Korper lieferte bei der 
Nitrierung je ein o- u. p-Deriv., von denen die o-Vcrbb. nach Verseifung u. Eliminierung 
der NH2-Gruppe das 6’- u. 7-Nitro-l-methyhiaphthalin lieferten. Die beiden p-Verbb. 
wurden auf gleiche Weise in 5- bzw. 8-Nitro-l-methylnaphthalin iibergefuhrt, die 
mit den aus den entsprechenden Nitrosulfinsiiuren erhaltenen Kórpern ident. waren. 
Die hergestellten Mononitroverbb. wurden zu den Aminen reduziert u. einige der 
letzteren in die entsprechenden Naphthole iibergefuhrt.

V e r s u e h e .  l-Methyl-4-nitronaphthalin. Durch Nitrierung von 1-Methylnaph- 
thalin nach L e s s e r  (1. c.) mit rauchender H N 03 unterhalb 15°, F. 71—72°. Bei der 
partiellen Red. der Mutterlaugen mit H 2 (+  Pt-Schwarz) (vgl. C. 1929. II. 1669) 
wurde nur die 4-Aminorerb. erhalten (Aeetylderiv. F. 166—167°). Red. des Ruck- 
standes mit SnCL u. HCl u. Acetylierung des isolierten Amins lieferte ein Prod., das 
ebenso wie l-Methyl-8-acetaminonaphthalin bei 183—184° schmolz; ais Riickstand 
blieb ein krystalliner Korper, der sich ais 2-Methyl-l-nitronaphthalin (F. 81—82°) 
erwies u. wahrscheinlich in Form von 2-Methylnaphthalin im Ausgangsmaterial ais 
Verunreinigung vorhanden war. — l-Methyl-2-nitro-i-aminonaplithalin, Cn H 10O2N2. 
Durch partielle Red. von l-Methyl-2,4-dinitronaphthalin mit H„ u. Pt-Schwarz oder 
NH4SH. Aus A. kleine Nadelclien, F. 131—132°. — l-Methyl-2-niironaphthalin, 
C11H9O0N. Durch Diazotieren des vorigen, Verkochen mit A. u. W.-Dampfdest. Aus A. 
gelbe Ńadeln, F. 58—59°. — l-Methyl-2-aminonaplithalin. Durch Red. des vorigen 
mit Zn-Sta.ub u. Eg. Aus PAe. F. 49—50°. Acetylderiv. Nadeln, F. 188—189°. Ben-
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zoylverb. F. 222°. — l-Methyl-3-nitro-4-acełaminmapiithalin, C13H 120 3N2. Durch 
Nitrieren von l-Methyl-4-acetaminonaphthalin mit rauchender H N 03. Aus A. gelbe 
Nadeln F. 224—225°, 11. in Toluol u. CCI,, wl. in A. — l-Methyl-3-nilro-4-aminonaph- 
thalin, Cn H10O2N2. Durch Verseifen des Yorigen mit A. u. HC1. Aus A. lange, granat- 
rote Nadeln, F. 179,5°, 11. in A., Bzl., Toluol, CCI,,. — l-Methyl-3-nitronaphthalin, 
Cn H0O2N. Durch Diazotieren des yorigen u. Verkochen der Diazoverb. mit A. Aus A. 
gelbe Nadeln, F. 81—82°, 11. in A. — l-Methyl-3-aminonaphlhalin, CnHuN. Nadeln, 
F. 68°, an der Luft Rosafarbung. Acelylderw., C13H 13ON. Aus Bzl. Prismen, F . 172 
bis 173°, 11. in A. u. Essigsśiure. Benzoylderw. F. 194—195°. — l-Methyl-3-oxynaph- 
thalin, Cn H 10O. Aus dem Amin. Lange, rosafarbcne Nadeln, F. 80—81°, 11. in A., 
Bzl. u. Toluol. Mit diazotiertem p-Nitraniiin roter Farbstoff. — l-Methyl-3,4-diamino- 
naphfhalin, Cn III2N2. Durch Red. von l-Methyl-3-nitro-4-naphthylamin mit SnCl,. 
Aus PAe. F. 91°, mit konz. H 2SO., intensive .Blaufarbung. — l-Methylnaphthalin-4- 
‘sulfochlorid. Aus dem IC-Salz der Saure. Aus A. F. 78—80“. •—• l-Metliyl-5-nitronaph- 
th.alin-4-sulfochlorid. Aus vorigem mit HN0 3 bei — 5 bis 3° nach S t e i g e r  (1. c.). Aus 
Bzl. F. 161—161,5°. — l-Methyl-8-nitrmiaphthalin-4-sulfocMorid. Aus den Mutter- 
laugen des vorigen. Aus Aceton F. 115—116°. — l-Methyl-5-nitronaphthalin-4-3ulfin- 
■saure. Nach S t e i g e r  aus dem Sulfonsaurechlorid mit Na-Sulfit. Gelber Kórper. — 
l-Methyl-5-nitronaphthalin, Cn H90 2N. Durch Erhitzen der Sulfinsaure mit 60°/oig. 
H2S04 bzw. Phosphorsaure. Aus A. braunliche Nadeln, F. 82—83°, 11. in A. — l-Methyl-5- 
aminonaplithalin, Cn H uN. Durch Red. des Na-Nitrosulfonats mit Fe-Spśinen u. Eg. u. 
Eliminierung der Sulfogruppe in der gebildeten Aminosulfonsaure mit Na-Amalgam. 
SchneeweiBe Schuppen, F. 77—-78°. Acet.ylderiv., CI3Hi3ON. Aus A. Prismen, F. 194 
bis 195°. Benzoylderw., C18H ,5ON. Aus A. Nadeln, F. 173—174°. — l-Methyl-5-oxy- 
naplithalin, Cu H 10O. Durch Diazotieren des Amins u. Zers. der Diazoverb. mit verd. 
H 2S04. F. 97—98°. Mit diazotiertem p-Nitranilin blauer Farbstoff. — l-Methyl-5- 
acelamino-6-nilronap]Uhalin, C13H 120 3N2. Durch Nitrieren der 5-Acetaminoverb. in Eg. 
neben der 8-Nitroverb. Aus A. oder Athylacetat gelbe Nadeln, F. 245—246°. — 
l-Methyl-5-acelamino-8-nitronap]ithalin, C13H 120 3N2. Orangefarbene Prismen, F. 197 
bis 198°. — l-Methyl-5-amino-6-nilronaplilhalin, Cn H I0O2N2. Orangefarbene Nadeln, 
F. 178—179°, unl. in H 2S04. •— l-Methyl-5-amino-8-nilronaphthalm, Cu H10O2N2. 
Gelbrote Pliittehcn, F. 163—164°, 11. in H 2S04 unter Bldg. des Sulfats. — l-Methyl-6- 
nilronaphłhalin, Cn H 0O2N. Aus dem 5-Amino-6-nitroderiv. durch Diazotieren u. 
Verkochen mit A. unter Zusatz von Harnstoff. Aus A. lange, gelbe Nadeln, F. 76—77°.— 
l-Melhyl-6-aminonaphthalin, Cj,HhN. Aus vorigem mit SnCl2. Nadeln, F. 63—64°. 
Acetylderiv., C13H13ON. Nadeln, F. 123—124°. Benzoylderw., Nadeln, F. 155—156°. — 
T-Methyl-5,6-diaminonaphthalin, CUH12N2. Durch Red. des 5-Amino-6-nitroderiv. mit 
SnCl2. Aus PAe. perlmutterartige Schuppen, F. 151—152°. — l-MethylnaplUhalin-5,6- 
phenantlirazin, C25H10N2. Aus vorigem mit Phenanthrenchinon in Eg. Aus Eg. gelbe 
Nadeln, F. 254—̂255°. — l-Methyl-8-nitronaphthalin-4-sidfinsaure. Aus dem Sulfo- 
chlorid wie das 5-Nitroisoniere. — l-Methyl-8-nitronaphtlialin, CnH 90 2N. Aus A. 
braunliche, perlmutterartige Plattchen, F. 63—64°. — l-Meihyl-8-nitronaphthalin-4- 
sidfonsaure. Ans dem Chlorid mit NaOH. — l-Methyl-8-aminmaphthalin-4-sulfoma%ire, 
Cn H n 0 3NS. Schwach braune Blattchen. — l-Metliyl-8-aminonaplithalin, CUHUN. 
Aus Toriger mit Na-Amalgam. Nadeln, F . 07—68°, im Sonnenlielit Violettfarbung. 
Acetylderiv. C13HI3ON. Aus A. Schuppen, F. 183—184°. Benzoylderw., C18H15ON. 
Aus A. Schuppen, F. 195—196°. — l-Methyl-5-nitro-S-acetaminonaphthaiin, C15Hi„03N2. 
Aus dem 8-Aeetaminoderiv. mit H N 03 in Eg. Gelbe Schuppen, F.193—194°. — 1-Me- 
ihyl-ó-nitro-S-aminonaphthalin, Cn H10O2N2. Orangefarbene Nadeln, F. 162—163°. 
Eliminierung der Aminogruppe fiihrtc zum l-Methyl-5-nitronaphthalin (F. 83—84°). — 
l-Metliyl-7-nUro-S-acetaminmaphthalin, C13H]20 3N2. Aus den Mutterlaugen des 1-Me- 
thyl-5-nitro-8-naphthvlamins. Aus A. F . 186—187°. — l-Methyl-7-nitro-8-naphthyl- 
amin, C n ll^ O ,,^ . Aus A. braunrote Nadeln mit metali. Glanz, F. 150—152°. —
l-Methyl-7-nilronaplitlialin.- Durch Diazotieren des vorigen. Aus A. gelbe Nadeln,
F. 98—99°. —- l-Methyl-7-acetajninonaphthalin. Durch Red. der 7-Nitroverb. Aus A. 
Plattchen, F. 158,5—160°. — l.Methyl-5,8-naphthochinon, Cu H80 2. Durch Oxydation 
von 1-Methyl-5,8-naphthylendiamin. Aus PAe. citronengelbe Plattchen, F. 121—122°. 
(Collect. Trav. ehim. Tchecoslovaąuie 1. 493—515. Sept. 1929. Briinn, Tschech. 
Techn. Hochsch.) POETSCH.

Remo de Fazi und F. Monforte, Uber eine neue Eeaktion der Aldehyde. IV. Mitt. 
(III. vgl. C. 1924. II. 2584.) DaB die in der Yorigen Mitt. besprochene rotviolette
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Farbenrk. cycl. Aldehyde mit Aeenaphthenon allgcmein von oycl. Aldehyden gezeigt 
wird, ergibt sich aus den jetzt dargestellten Kondensationsprodd. der allgemeinen 
Formel I  (R =  cycl. Radikal) aus Aeenaphthenon u. Phenylacetaldehyd, 2,4-Dioxy-

benzaldehyd, o-Nitrobenzaldejiyd, p-Nitrobenzaldehyd u. Salicylaldehyd. Auch diese 
Verbb. geben in alkoh. Lsg. mit konz. Schwefelsaure oder mit konz. Schwefelsaure 
allein den charakterist. rotvioletten Ring an der Beriihrungsflachc der beiden Fil. 
Nach GUGLIALMELLI u. D elm on  (Ann. Science agronom. Francaise [5] 19 [1917], 
124; [5] 20 [1917]. 169) soli dieselbe Farbenrk. auch bei Einw. cycl. Aldehyde auf 
Fluoren eintreten u. durch die Bldg. der Kondensationsprodd. bedingt sein. Vf. hat 
jedoch gezeigt (Gazz. chim. Ital. 51 [1921], I. 328), daB die Kondensationsprodd. 
der allgemeinen Formel II, die aus Fluoren u. Piperonal, Cuminaldehyd, m-Toluyl- 
aldehyd u. Zimłaldehyd, sowie aus Fluoren u. p-Dimelhylaminobenzaldehyd u. Furfurol 
mit Na-Athylat erhalten werden, die charakterist. Farbenrk. nicht geben, wenn sie 
gut gereinigt sind, sondern verschiedene Fiirbungen mit konz. Schwefelsaure liefern. 
Aueh die jetzt untersuchten Kondensationsprodd. aus Phenylacetaldehyd, o-Nitro- 
benzaldeJiyd, p-Nitrobenzaldehyd u. Fluoren geben die Farbenrk. nicht. — Vf. macht 
darauf aufmerksam, daB er schon 1921 (1. c.) aus Fluoren u. Piperonal u. p-Dimethyl- 
aminobenzaldehyd die Bldg. zweier Isomeren aus jedem Aldehyd beobachtet hat. 
(Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. [6] 10. 653—55. 15/12. 1929. Messina,

M. Weizmann und s. Malkowa, Einwirhung der Halogenwasserstoffsauren auf 
Epihydrinphthalimid. Da das vor kurzem (C. 1930. I. 34) beschriebene, vom Allyl- 
phthalimid ausgeliende Verf. ziemlich muhsam ist, benutzen Vff. jetzt ais Ausganga- 
material das aus Epibromhydrin u. Phthalimidkalium leicht erhaltliche Epihydrin
phthalimid, Krystallchen, F. 93—94°. Dieses wird durch HHal nicht sofort hydrolysiert, 
sondern zunaehst wird nur der Dreiring geoffnet;

CH2 ■ CII• CH2• jST <qq>C 6H< +  H X  =  CH2X*CH(OH)-CH2'N < q q > C (jH 4 .
1—O—1
Man kann sowohl mit HX-Gas ais auch mit wss. HX (selbst l%ig-) arbeiten; 

nur verlauft mit gasfórmiger oder konz. Saure die Rk. freiwillig u. heftig (kuhlen!), 
wahrend man mit verd. Sauren langer kochen muB. l-Chlor-2-oxypropyl-(3)-phihal- 
imid, Krystalle aus Lg., F. 96—97°. l-Brom-2-oxypropyl-(3)-phthalimid, Krystalle aus 
Lg., F. 112°. l-Jod-2-oxypropyl-(3)-pkthalimid, hellgelbe Krystalle aus A., F. 124° 
(vgl. G a b r i e l  u. Oh l e , Ber. Dtsch. chem. Ges. 50 [1917]. 820). — Die beiden ersten 
Verbb. werden durch Kochen mit der entspreehenden HHal leicht verseift: 1-Chlor-
2-oxy-3-aminopropa?ihydrochlorid, Prismen, F. 101—102°. l-Brom-2-oxy-3-aminopropan- 
hydrobromid, Prismen, F. 113—113,5°. Die J-Verb. wird durch sd. HC1 oder HBr 
unter J-Abseheidung zers. Diese beiden Salze kondensieren sich mit Benzaldehyd in 
Ggw. von Soda u. etwas W. zu 2-Phenyl-5-[chlormethyl]- u. 2-Phenyl-5-[brommethyV]- 
ozazolidin, ident. mit den von B e r g m a n n  u . Mitarbeitern (C. 1921. III. 787) be- 
schriebenen Verbb., womit die Offnung des Dreirings in dem oben angenommenen 
Sinn u. die Konst. samtlicher Verbb. bewiesen ist. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 
495—96. 24/2. 1930.) L in d e u b a u m .

Ernst Wilke-Dórfurt und Herbert Gert Mureck, Ober lcomplexe Antipyrin- 
Metallsalze. (Vgl. W i l k e - D o r e u r t  u . S c h l i e p h a k e ,  C. 1928. I. 2069.) Zur Bldg. 
von Hexaantipyrin-Kationenkomplexen ist besonders das C10r Ion geneigt. Die ihm 
in gewisser Hinsicht ahnlichcn Anionen BF4, MnO., u. S03F bilden entsprechende 
Salze von mehr oder weniger grofier Bestandigkeit. Zur Darst. der Melall-Hexanti- 
pyrviborfluoride [j/(a,-)(C0CI0HI2N2)6](BF4);ę wurden bei Zimmertemp. die wss. Lsgg. 
v o n  1 Mol. Metallsalz, 6 Moll. Antipyrin u. je nach der Wertigkeit des Metalls 1, 2 oder 
3 Moll. Ammoniumborfluorid vereinigt, wobei die Lsgg. des Metallsalzes 1/2-n., die 
des Antipyrins 2-n. u. NH4BF4 bei 20° gesatt. angewandt wnrde. Giearbeitet wurde 
m  paraffirderten GlasgefaBen. Eisen-(3)-hexaantipyrinborfluorid a u s  Lsgg. der an- 
gegebenen Konzz. ais rotgelber krystalliner Nd., aus sehr verd. Lsgg. in kleinen roten

U niv .) F i e d l e r .
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Krystallnadeln. F. 217—219°; Loslichkeit 0,7 g (in 100 ccm Lsg. bei 20°); D .254 1,325. 
Aluminiumhexaantipijrinborfluorid, weiBer krystalliner Nd., F. 116—120°; Loslichkeit 
1,3 g; D .254 1,303. (Cr-(3)-Salz vgl. unten.) Die Antipyrinborfluoride mit zweiwertigem 
Zentralatom konnten fast alle in groBen Krystallen erhalten werden, beim Ca-Salz 
wurde die Zugehórigkeit zum rliomb. System sichergestellt, die anderen mit Ausnahme 
des Pb-Salzes gehoren vormutlich der gleichen isomorphen Reihe an, auch das Cu-Salz 
fiigt sich dieser Reihe, obgleich es ein Pentaantipyrinsalz ist. Magnesmmhezaaniipyrin- 
borfluorid, farblose Krystalle, F. 165—168°; Loslichkeit 6,6 g, D .254 1,289. Calcium- 
kexaanlipyrinborfltiorid, wolilausgebildete Saulen, F. ca. 210°; Loslichkeit 3,5 g; D .254 
•1,313. Slrontiumhexaantipyri7iborfluorid, lange Nadeln, F. 110—111°; Loslichkeit 3,8 g. 
Zinkhexaanlipyrinborfluorid, groBe Krystalle, F. ca. 70°; Loslichkeit 16,4 g; D .254 1,352. 
Cadmiumliexaantipyrinborfluorid, farblose Krystalle, F. 170—172°; Loslichkeit 9,9 g;
D .254 1,359. Mangan-(2)-hexaun(ipyrinborfluorid, schwach gelbstichig, rosa gefarbte 
Krystalle, F. 180—181°; Loslichkeit 5,4 g; D .254 1,359. Eiaen-(2)-hexaantipyriiibor- 
fluorid, auBerst empfindlich gegen 0„ der Luft, hellgrune Saulen, zers. sich bei 90°, 
ehe es schmilzt. Koball-(2)-hexaantipyrinborfliwrid, groBe rote Saulen, unmittelbar 
oberhalb des F. ca. 170° fiirbt es sich schwarzblau; Loslichkeit 13,1 g; D .254 1,335. 
Nickel-(2)-hexaantipyrinborfliiorid, hellgriines Krystallpulver, F. 221—222°; Loslichkeit 
4,8 g; D.25, 1,2 98. Blei]iexaantipyrmbor}luorid, farblose Krystalle von kugeligem 
Habitus, F. ca. 112°; Loslichkeit 15,1 g; D .2!4 1,475. Silberlriantipyrinborfluorid 
[A giC O C ^H ^N ^B F i, lichtempfindlich, farblose rundliche Krystalle, F. 133—-134°; 
Loslichkeit 17,7 g. Kupferpenlaantipyrinborjliiorid, [Cu(COC10H 12N2)5](BF4)„, glanzende 
hellgrune Nadelehen, F. 70—75°; Loslichkeit 4,8 g; D .254 1,365. Es ist schwierig zu 
Metallliezaantipyrinpermanganaten [M(x)(C0Glt)HX2Ń 2)<i'\(Mn0li)x zu gelangen, da Anti- 
pyrin gegen Permanganat empfindlich ist. Vff. konnten nur die A1-, Ca- u. Cr-Salze 
herstellen, von denen das letzte am bestandigsten ist. Alle drei Salze erweisen sich 
dureh ihre Krystallform ais den Pereliloraten u. Borfluoriden entsprechende Verbb., 
sie sind wl., F. u. Loslichkeit konnten nicht ermittelt werden. Calcimnhexaantipyrin- 
perinanganal, . feine violette Nadelehen, unbestandig. Aluminiumhexaanlipyrinper- 
manganat, dunkelvioletter Nd., bleibt liochstens 5 Stdn. unverandert. (Cr-(3)-Salz 
vgl. unten.) Bestandiger ais die Permanganate sind die Melallhexaantipyriiifliior- 
sulfonale [M(x)(COC10H12N2)a](SO3F)x, der Herst. stellte sich die leichte Hydrolysier- 
barkeit des S03F-Ions in den Weg, die auch die Losliehkeitsbestst. verliindert. Zur 
Darst. werden wss. Lsgg. der betreffenden Metallsalze, von Antipyrin u. von Ammonium- 
fluorsulfonat (nach T r a u b e ) in entsprechenden mol. Verhiiltnissen verwendet. Calcium- 
hezaantipyrinfluorsiilfonat, farblose Saulchen. Strontiumhexaantipyrinflwrsulfon at,
kleine farblose Krystalle, F. 178°. Cadnuwnhexaantipyrinfhtorsulfonal, feine farblose 
Nadelehen, D .254 1,387. Kobalt-(2)-]iaxaanlipyrinfluorsulfonut, rote saulenfórmige 
Krystalle, die bei ca. 157° unter Zers. schmelzen. D .254 1,433. Iiisen-(3)-hexaaniipyrin- 
fluorsulfonat, rotgelbes Krystallpulver, D .254 1,367. (Cr-(3)-Salz vgl. unten.) Auch 
Mdallhexaanlipyrinrh<ylanide. [M(x)(COG10H12N 2)0](SCN)x wurden dargestellt. Galcium- 
hexaantipyrinrhodanid, farblose Nadelehen, beginnende Zers. bei 107°. Zinkhexaanti- 
pyrinrhodanid, weiBer kórniger Nd. entsteht bei Verwendung von Zinkchlorid. F. ca. 
66°. Bei Verwendung von Zinksulfat dagegen entsteht Zinkdianłipyrinrhodanid 
[Zn(COG10H12N 2)„](S(JN)2, weiBer Krystallbrei, Loslichkeit 0,35 g. Aluminiumhexa- 
antipyrinrliodanid, farblose Krystalle, F. 103—105°. Eisen-(3)-hexaanlipyrinrhodanid, 
rotgelbes Krystallpulver, nimmt bei 190° dunklere Farbung an, F. 197—198°; Lóslich- 
keit 0,6 g. (Cr-(3)-Salz vgl. unten.) Das Cr hat von allen bisher untersuchten Metallen 
die gróBte Neigung zur Bldg. eines kation. Komplexes mit 6 Moll. Antipyrin. In ilirer 
Gesamtheit ergeben diese Salze eine ahnliehe Reihe wie die zahlreichen Chromihexa- 
harnstoffsalze (vgl. folgendes Ref.). Griines Hexaquochrom-(3)-chlorid wurde mehrere 
Stdn. mit der sechsfaeh mol. Menge Antipyrin auf dem W.-Bade unter Umruhren 
erhitzt, die wss. Lsg. dieser dunkelgrunen verkrusteten M. enthalt das Chrom-(3)-}iexa- 
antipyrinchlorid, das ais Ausgangsmaterial fiir die ubrigen Cr-Salze diente. Das am 
leiehtesten zu erhaltende Salz dieser Reihe ist das Perclilorat (vgl. W ilk e -D o r fu r t  
u . SCHLIEPHAKE, C. 1930. I. 1143) neu hergestellt wurden: Chrom-(3)-hexaanlipyrin- 
borfluorid, weiBliehgruner, sehr foinpulveriger Nd., F. 248—250°; Loslichkeit 0,043 g;
D.254 1,330. Chrom-(3)-hexaantipyrinpermanganat sehr feinteiliger, yioletter Nd., in 
vollig trockenem Zustande etwas iiber 1 Tag unzers. haltbar. Chrom-{3)-hexaanti- 
pyrinfluorsulfonat, wl. hellgrune Krystalle, F. 186—187°. Chrom-(3)-hcxaantipyrin- 
rhodanid, hellgruner, krystalliner Nd., Loslichkeit 3,1 g konnte bestimmt werden,
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wenn man die. Zeit der Beruhrung mit W. dureh Verwendung eines Schiittelwerkes 
abkiirzte. Chrom-(3)-hexaantipyrinbichromcU, [Cr(COC,10/ / I2jV2)0]2(£'r2O7);j, hellgriine 
Krystalle, Loslichkeit 0,06 g. Chrom-(3)-hexaanlipyrinchlorat, lCr(COC10Hn N 2)li']- 
(C103)3, griine, kornige Krystalle, die bei 145° unter lebhaftcr Feuererscheinung ver- 
puffen; Loslichkeit 4,3 g. Chrom-(3)-hexaantipyrinlhiosulfat [Cr(C0CwII12N„)e]2(S203)3, 
graugriines Krystallmehl, sehr wenig bestandig. Chrom-(3)-hexaantipyrinferrocyanid 
[C(COCl0Hl2N2)6].,[Fe(CN)0]3, griinliches Krystallpulver. Chrom-(3)-hezaantipyrinferri- 
cyanid [Cr(COĆi0/ / 12iY2)6][i,’e(CW)0], gelbgriinlichcs Krystallpulver, Loslichkeit 0,07 g. 
Chrom-(3)-hexaantipyrinpikrat, [Cr(COC10H,2N2)0][O(NO2)3C0H2]3, feinteiliger, gelber 
Nd., wl. 0,0015 g. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 184. 121—34. 7/11. Stuttgart, Teehn. 
Hochschule.) WRESCHNER.

Ernst Wilke-Dorfurt und Karl Niederer, Uber neue Salze des komplezen Clirom- 
(3)-liexahamMoffkatiom. (Vgl. vorst. Ref.) Es wurden erganzende Unterss. bereits 
beschriebener Chrom-(3)-hexaharnstoffsalze ausgefiihrt unter besonderer Beriick- 
sichtigung der krystallopt. Eigg., u. zwar wurden untersucht das Chlorid, Bromid, 
Jodid, Niłrit, Nilrat, Perchloral, Persulfat, Chloridstdfal, Bisulfal-, Borfluorid, Tri- 
chlormercuroat, Ferricyanid, Ferrocyanid u. Pikrat. Eine Formeltabelle dieser Verbb. 
nebst Literaturnachweis ist der Arbeit beigegeben. 30 neue Salze wurden hergestellt: 
Chrom-(3)-hexaharnsloffchlorat \Cr{OCNJS^^CIO )̂3; Biischel gut ausgebildeter Prismen 
oder Nadeln, griin, leicht gelbsticliig, verpufft beim Erhitzen unter Feuererscheinung, 
Loslichkeit in W. 0,15 Mol./Liter, inA.  wl., in A., Chlf. u. Bzl. unl., nicht dichroit. 
Chrom-(3)-hexaharn.stofflhiosulfal [ĆV(0C'AT2//j)e]2(S20 3)3• 3 FI.fi, moosgrun, sehr stark 
dichroit. Nadeln; Loslichkeit 0,004 Mol./Liter, unl. in organ. Losungsmm. Chrom- 
(3)-hezaharnstoffbićhromat [CV(0 ĆjNr2/ /4)(J]2(6V20 7)3, gut ausgebildete gelblich olivgrime 
Prismen, schwach dichroit., Loslichkeit in W. 0,0015 Mol./Liter, wl. in A., unl. in A., 
Bzl., Chlf.; D.25., 1,781. Chrom-(3)-hexahanistoffsilicofluorid [C Ą O C N ^H ^^iS iF ^- 
6 H20; 3 I120, ais Hexahydrat in Nadeln, ais Trihydrat in Blattchen, groBe Neigung 
in gemischt anionigen Salzen aufzutreten. Loslichkeit 0,004 Mol./Liter, unl. in organ. 
Losungsmm. Chrom-(3)-hexaharnstoffmanganicyanid [Cr(,OCN2S i )s][Mn(CN)e]-4 H 20, 
griine Krystalle werden beim Trocknen silbergrau glanzend ohne Anderung der Zus., 
nicht dichroit., zers. sich leicht im trockenen Zustand. Chrom-(3)-hexahamsloffkoballi- 
cyanid [CV(OCAt2//i)6][Co(CAt)6] ■ 4 II20, mattgrun, nicht dichroit. Krystalle, gegen 
Licht wesentlich bestiindiger ais das Ferri- u. Manganisalz; Loslichkeit 0,0008 Mol./Liter, 
unl. in organ. Losungsmm. Chrom-(3)-hexahanistoffnitroprussiat [Cr(OCN2HĄ)e]2- 
[Fe(CN)sNO]3-3,5 H20, olivgrun nicht dichroit. Prismen, zers. sich in w b s . Lsg. Chronn- 
(3)-hexahanisłoffkobaltinilrit [Cr(OCN2Hi )f.][Co(N02)6']-0,5 H20, kleine gelbe, leicht 
griinstichige Nadeln, wl. Nur sehr starkę organ. Sauren kónnen Salze mit dem Chromi- 
hesahamstoffkation bilden. Bisher war nur das Pikrat bekannt. Chrom-{3)-hexaham- 
sloff-p-naphthalinsuljonat [Cr(OCN2Hi )e](G10H78O3)3■ 2,5 H20, griines leicht ver- 
witterndes Salz, wl. in W., 11. in A., unl. in A. u. Chlf. Chrom-(3)-hexahanutojJtoluol- 
sulfonai [Cr(OCNzIIj)a](C-HsS03)3-2,7 II20, hellgriine, glimmerartige Blattchen, wl. in 
W. u. A., 1. in A., unl. in Chlf. Chrom-(3)-hexahamsloff-o-dichlorbenzoUulfonat 
[C ĄO C N ^I^^C ^H ^C l^SO ^-S^ U20, leicht verwitternde feine griine Krystalle, wl. 
n W., 11. in A., kaum in A., unl. in Chlf. Chrom-(3)-hexaharnstoffbiflavialflavial
[C>(OCAt2/ /4)0] |^ 10̂ 4̂ 8̂ t2̂ ,| ■ 4 II20  gelber, feinkrystalliner Nd., fast unl. in W., wl.
in A., in A. u. Chlf. unl. Aus A. umkrystallisiert feine doppelbrechende Nadeln. Auch 
Salze mit gemischten Anionen wurden dargestellt: Chrom-{3)-Jiexaham$łoffsulfal-

SO  *perchlorat { C r ( O C N J l ■ H20, feine moosgriine dichroit. Nadeln, beim Erhitzen
zers.sich das trockene Salz unter hellerFeuererscheinung;LosliehkeitinW. 0,0 1Mol/Liter

S Ounl. in organ. Losungsmm. Chrom-(3)-hexaharnstoffsulfalhorfluorid [6V(06'AT2/ / i)6] j j ^ * 
II20; Krystalle u. Loslichkeit wie beim vorigen Salz. Chrom-(3)-hexahanistoffsrilfai-

O/)
permanganat [ĆV(06'AT2/ /4)G q -3 H20, violette Nadeln, dichroit. Bei Erwarmung
der Lsgg. sofort Braunsteinabscheidung. Chrom-(3)-hexahamśloffsulfatfluorsulfonal 
[C Ą O C N ^ ^ J ^ p -S  H20, moosgriine, seidenglanzende, dichroit. Nadelchen; Loslich
keit in W. 0,01 Mol./Liter, wl. in A., unl. in A., Bzl,, Chlf. Chrom-(3)-hexahamsloff-
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SOsuljałjodid [Cr(OCNtHt )6~]j 4 • 2 11 f i ,  Krystalle wie beim Torigen Salz, Loslichkeit,in 
W. 0,015 Mol./Liter, unl. in organ. Losungsmm. Chrom-(3)-hexa]iarn.sloffsułfatbromid 
[Cr(0CN2Hi )e] ^ i -2 H20, Krystalle wie beim vorigen Salz, Loslichkeit in W. 0,03 Mol.-

^ OLiter; unl. in organ. Losungsmm. Chrom-(3)-hexaharnsloffsulfalnilril [Cr(OCN2Hi)Ct]^-(j i •
2 H20, Krystalle wie die vorigen; unbestandig in wss. Lsg., unl. in organ. Ldsungsmm.
Chrom-(3)-hexaharnstoffsulfatnilral [Cr(OCN2H,i)ii]j^Ql ■ H20, Krystalle wie die vorigen,
Loslichkeit in W. 0,01 Mol./Liter, unl. in organ. Losungsmm. Chrom-(3)-hexahamstoff-
sulfatchlorai lCr(0CN2Hl )Cl) ^ ^ ‘ ■3 H20, hellgrun, Nadeln wie die vorigen; in derFlamme
verpufft das Salz sehr heftig unter Hinterlassung von lockerem Chromioxyd. Loslichkeit
0,01 Mol./Liter, unl. in organ. Losungsmm. Chrom-(3)-hexahamstoffsulfatbenzolsulfonat 

SO[Cr(OCN2E i)i ’]^ • S03, matte, blaustiehig griine Krystalle. Chrom-(3)-hexahamsloff-
^4 5

Cr Obichromatbromid [CV(0(7JV2fl'4)6] ^ 2 ~-H20, olivfarbene, schwach dichroit. Krystalle,
Loslichkeit in W. 0,006 Mol/Liter, unl. in organ. Losungsmm. Chrom-(3)-liexahamstoff-

Cr Obichromatnilrał 7-H20, olivfarbene, schwach dichroit. kurze Prismen,
Loslichkeit in W. 0,01 Mol./Liter, unl. in organ. Losungsmm. Chrom-(3)-hexahamstoff-

Cr Obichromalperchlorat [CrlfiGNjH^)^ w  Prismen wie das vorige Salz, Loslichkeit in 
W. 0,007 Mol./Liter, unl. in organ. Losungsmm.,, D .254 1,802. Chrom-(3)-hexahamstoff-

Cr Obićhromatpermanganat [Cr(OCN2Ili )e'] , violette, schwach dichroit. Krystalle, 
zersetzlich, laBt sich nicht aus W. umkrystaUisieren. Chrom-(3)-hexahamsloffbichromcU- 
letraborfluorid [Cr(OCNiHi)0]29n2p \ , olivgriine, schwach dichroit. Prismen. Loslichkeit 
in W. 0,003 Mol./Liter, unl. in organ. Losungsmm., D.25, 1,764. Chrom-(3)-hexaham.sloff-

Cr Cibichromatdisulfat [CV(06'i\r2_H'J)c]2̂ ^ ) 4 • 5 II20, Krystalle wie die vorigen, Loslichkeit 
in W. 0,0025 Mol./Liter; unl. in organ. Losungsmm. Chrom-(3)-hexaharnćtoffplalino- 
cyanidchlorid [Cr(0CN2Hi )61̂ 1̂ '^ ' ^ ■ 3 ILfJ, feine, mattgriine, nicht dichroit. Nadeln.

Ghrom-(3)-hexaharnstoffnichelocyanidchlorid [Gr(OCN2Hi )6'] ^ l('CN',^ -2  H20, matt-
griine, gut krystallisierte Nadeln, nicht dichroit., Loslichkeit in W. 0,08 Mol./Liter, 
unl. in organ. Ldsungsmm. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 184. 145—66. 7/11. S tu tt
gart, Techn. Hochsch.) W r e s c h n e r .

Isidore Elkanah Balaban, Eine Untersuchung iiber die Bildung von 4(5)-Amino- 
glyoxalinen. I. Verss., vom Imidazol-4(5)-carbonsaureathylester iiber das Hydrazid u. 
Azid zum 4(5)-Aminoimidazol zu gelangen, waren erfolglos; das Azid gab beim Kochen 
mit W. kein reines Amin; es war unmóglich, das beim Kochen des Azids mit A. oder 
Methanol entstehende Carbathoxy- oder Carbomcthoxyderiv. des Amins auf irgend- 
eine Weise in das Amin uberzufiihren. — Im S-CJilor-d-nitro-l-methylimidazol laBt sich 
Cl gegen S03H u. CN austauschen (B a la b a n  u. Pyman, C. 1924. II. 1919; S a ra s in  u . 
W egmann, C. 1924. II. 984); wss. NH3 oder Acetamid wirken nicht ein, der Aus- 
tausch von Cl gegen NH2 laBt sich aber durch Erhitzen mit 3,5°/oig. alkoh. NH? auf 140° 
bewirken. Das so erhaltene Amin gibt kein Acetyl- oder Benzalderiv.; es liefert mit 
HN02 u . alkal. /S-Naphthollsg. einen grijnlichblauen unl. Farbstoff, mit H N 02 u. 
alkal. Resorcin eine Yiolette Lsg. Verd. HC1 zers. auch bei gewohnlicher Temp. rasch; 
das Rk.-Prod. ist wahrscheinlich das Amid der Methylaminooxyessigsaure, da es 
beim Koehen mit NaOH NH3 u. Methylamin liefert. — Imidazol-4(5)-carbonsdure. 
Bei der Darst. nach F a r g h e r  u . Pym an (C. 1920. I. 887) braucht man das Carb- 
oxyani!id nicht zu isolieren; man dampft nach Entfernung der unveranderten 4,5-Di- 
carbonsaure auf ein kleines Vol. ein u. behandelt mit konz. HC1. — Imidazol-4(5)- 
carbonsaarehydrazid C4HeON4. Aus dem Athylester u. Hydrazinhydrat. Nadeln mit 
1H20  aus W F. 213°. Zll. in sd. W., zl. in A., unl. in Bzl., Chlf., A. Reduziert am-
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moniakal. Silberlsg. langsam, FEHLlNGsche Lsg. niclit. Pikrat C4HgON4 +  C6H30 7N3. 
Gelbc Nadeln aus W. F. 223° (Zers.). — Imidazol-4(5)-carbcmsaureazid C4H3ON5. 
Aus dem Hydrazid u. H N 02. Stabchen aus A. Zers. sich bei 137° explosionsartig. 
Gibt beim Erhitzen mit W. ein Amin, dessen Pikrat bei 230° verkohlt; aus dem Pikrat 
laBt sich kein Amin regeneriercn. — 4(5)-Carbathoxyaminoimidazol C6H90 2N3. Aus 
Imidazolcarbonsiiureazid u. sd. absol. A. Tafeln aus W. F. 180°. Sil. in A., zł. in Bzl., 
wl. in Chlf., unl. in A. C6H90 2N3 -j- HN03. Prismen aus W. Zers. bei 143°. Zll. in W. 
Pikrat C6H90 2N3 +  C0H3O7N3. Goldgelbe prismat. Nadeln. Zers. boi 210°. — 
4(5)-Carbomethoxyaminoimidazol, C5H70 2N3. Aus Imidazolcarbonsaureazid u. Methanol. 
Tafeln aus W. F. 175°. Sil. in A., wl. in A., unl. in Bzl., Chlf. Pikrat C5H70 2N3 -f- C6H3 • 
0 7N3. Prismen aus W. Zers. bei 243°. Wl. in W. — 5(4)-Nitro-4(5)-carbathoxyamino- 
glyoxalin C„H80 4N4. Man lóst das N itrat des Carbathoxyaminoimidazols in H2S04 
bei 0° auf u. erwarmt kurz auf dem W.-Badc. Tafeln aus W. F. 234° (Zers.). L. in 
400 Tin. sd. W. u. in h. A., ijnl. in Chlf., Bzl., A. — 4-Nitro-5-amino-l-melhylimidazol 
C4Hc0 2N4. Aus ó-Chlor-4-nitro-l-methylimidazol u. 3,5%ig. alkoh. NH3 boi 140°. 
Gelbe Tafeln aus W. F. 303° (Zers.). L. in 170 Tin. sd. W., unl. in A., Chlf., A. L. in 
sd. Eg. u. in konz. HC1, unl. in verd. HC1. Gibt kein Pikrat. — Methylaminooxy- 
essigsaureamid C3H8ON„ =  CH3-NH-CH(OH)-CO-NH2 ( ?). Aus Nitroaminomethyl- 
imidazol u. 16%ig. HCL Schwach braune Nadeln aus W. F. 140°. Reagiert in W. 
neutral (Lackmus). (Journ. chem. Soc., London 1930. 268—73. Febr. Wandsworth, 
Lab. von M a y  & B a k e r  Ltd.) O s t e r t a g .

Cr. Darzens, R. Delaby und J. Hiron, U ber die Darstellung des Chinolins nach 
der Skraupschen Reaktion. Vff. haben gefunden, daB sich die anfangliche Heftigkeit 
der SKRAUPsehen Rk. dadurch yermeiden laBt, daB man die H2S04 nicht auf einmal 
zusetzt, sondern in mehreren Portionen einwirken laBt. Ferner wurde das Verf. ver- 
bessert: 1. durch Verminderung der Glycerinmengc; 2. durch Zusatz eines Oxydations- 
katatysators (Vanadinsaure, Uranylacetat) oder Dehydratisierungskatalysators (A120 3, 
Th02) oder yon beiden. Vff. geben 2 Vorschriften an: 1. In Kolben mit lliihrer, Kiihlcr 
u. Thcrmometer gibt man 150 g Glycerin von 30 Be., 70 g Anilin, 45 g Nitrobenzol u.
0,5 g Vanadinsaure, laBt unter Ruhren 105 ccm H 2S04 von 66° Be. langsam einflieBen, 
erhitzt allmahlich mit kleiner Flamme auf ca. 145° u. laBt 2 Stdn. kochen. Aufarbeitung 
wie iiblich. Ausbeute an Chinolin 80 g =  82% in Bezug auf Anilin. — 2. Man gibtin 
den Kolben 156 g Glycerin, 93 g Anilin, 68 g Nitrobenzol, 0,5 g Vanadinsaure, 2,5 g 
ThO, u. 125 g H2S04, erhitzt 10 Stdn. auf 150° u. laBt erkalten. Sodann weiterer Zusatz 
von 50 g H2S04, 10 Stdn. kochen; 50 g H2S04, 3 Stdn. kochen; 25 g H 2S04, 3 Stdn. 
kochen. Erhalten 93 g Chinolin =  72% in Bezug auf Anilin. — Die Trennung yon 
Chinolin u. Anilin erfolgt meist durch Diazotieren u. Verkochen. Ebensogut kann man 
das Chinolin ais ZnCl2-Doppelsalz fiillen (vgl. W y l e r ,  C. 1927. I. 1677); es scheint 
dann sogar reiner zu sein. (Buli. Soc. chim. France [4] 47. 227—32. Febr. 1930.) Lb.

Edgar S. H ill, Die spontane Oxydation der Dialursdure. Die Autosydation der 
Dialursaure in wss. Lsg. bei 20—25° zu Alloxan yerlauft sehr schnell, aber nicht voll- 
standig u. ist in hohem MaBe abhiingig yon der [H‘]. Mit steigendem ph nimmt die 
Oxydalionśgeschivindigkeit zuniichst zu von pn =  1 bis p s  =  5, fallt dann unter den 
Anfangswert bei ca. pi: =  6,8, um weiterhin steil anzusteigen zum Maximum bei ph =  7. 
Jenseits dieses Maximums fallt sie wiederum steil ab auf ein zweites Minimum bei 
P h  =  7,5, um dann allmahlich, aber unregelmaBig wieder anzusteigen. Die Ggw. von 
Fe-Verbb. ist fiir diese groBen Schwankungen der Oxydationsgeschwindigkeit nicht 
yerantwortlich zu machen, was aus den analyt. Kontrollen der yerwendeten Puffer- 
substanzen heryorgeht. (Journ. biol. Chemistry 85. 713—25. Febr. 1930. Cincinnati, 
Uniy.) O h l e .

Alden Kinney Boor und Albert Bachem, Eine. speklrographische Untersuchung 
des Kohlenoxydftdmoglobins. Die spektrograph. Unters. des CO-FIdmoglob ins yon 
rerschiedenen Tierarien hat die Identitiit der Praparate ergeben. — Eine wss. Lsg. yon 
Oxyhamoglobin yeriindert sich beim Aufbewahren unter Bldg. yon Methamoglobin, 
wahrend ĆO-Hamoglobin unter diesen Bedingungen bestandig ist. (Pliotos der Spekteren 
im Original.) (Journ. biol. Chemistry 85. 743—49. Febr. 1930. Chicago, Uniy.) O h l e .

Alexander Robertson und Richard John Stephenson, Flechtensduren. I. Deri- 
mte des p-Orcins. Das 1848 von S t e n h o u s e  durch Einw. yon Kalkwasser auf unreine 
Lsninsaure zuerst erhaltene fl-Orcin (I) entstammt der in zahlreichen Flechten yor- 
î°™men(lcn Barbatinsdure ( S t e n h o u s ę  u . G r o v e s ,  Journ. Soc. chem., London 37. 

[1880], 405), die stets mit Usninsaure in zahlreichen Flechten yorkommt. Der /J-Orcin-
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rest findet sieli auBerdem noch in einer ganzen Reihe anderer Flechtensauren. Vff. 
yersuchen nun die Konst. dieser Depside auf synthet. Wege aufzuklaren. — Zur Darst. 
gróCerer Mengen I ist das Verf. von K o s t a n e c k i  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 19 [1886]. 
2323) ungeeignet. 2,6-Dinitro-p-xylol wird mit Na2S„ in wss. Aceton zu 6-Nitro-2- 
amino-p-xylol reduziert, dieses wird diazotiert u. verkocht, reduziert u. nochmals 
diazotiert u. verkocht. Verss., I nach dem C. 1928.1. 350 fur die Darst. von p-Orsellin- 
siiure angegebenen Verf. in /?-Orcincarbonsaure (II) uberzufuhren, waren erfolglos; die 
Darst. von II erfolgte deshalb durch Oxydation der Dicarbomethoxyverb. des /J-Orcyl- 
aldehyds mit KMn04 u. Hydrolyse. Der Methylester ist ident. mit Praparaten aus 
Atranorin (P f a u , C. 1926. II. 1019) u. aus Eichenmoosol (RoSENTHAL u. WALBAUM, 
C. 1924. II. 58; Ber. Dtsch. chem. Ges. 57. 770). Die Saure u. ihre Salzo sind in h. W. 
unbestandig, das Ag-Salz zers. sich rasch im Licht. Die FeCl3-Rk. des Esters ist yon 
der Konz. abhiingig.- — Rhizonaldehyd (III) wird leicht durch teilweise Methylierung 
von /?-Orcy]aldehyd erhalten. S o n n  hat der Verb. die Konst. IV zugeschriebcn; doch 
ergibt sich die schon von P f a u  (C. 1928. II. 2473) aufgestellto Konst. HI aus der 
Kondensation mit co-Methoxyacetoveratron u. aus der Oxydation der Acetylverb. zu 
Acetylrhizonsaure, die zur Rhizonsaure von P f a u  hydrolysiert wird. Die Verb. IV 
(Isorhizonaldehyd von P f a u ) entsteht durch Kochen von V mit CH3J  u. Ag20  u. 
Hydrolyse; IV kondensiert sich nicht mit cu-Methoxyacetoveratron.

c h 3 c h 3

1 ,<S,-CO „H
I I O - l^ J -O H  H O -L ^ > O H  CH30

ĆH3 CH3
c h 3

i v  rN0110 v
H O O C H ,  CH30 sC-0-

ĆH3
V e r s u c h e .  6-Nilro-2-amino-p-xylol. Aus 2,6-Dinitroxylol u. Na2S2 in wss. 

Aceton. Orangegelbe Nadeln aus Lg. F. 96°. -— 6-Nitro-p-xylenol-(2). Aus diazotiertem
6-Nitro-2-amino-p-xylol beim Eintragen in sd. 30%ig- H2SO.,. Orangegelbe Tafeln 
aus Lg. E. 91°. K p .20 185—187°; der Dest.-Riickstand explodiert leicht. — 6-Amino-p- 
xylenol-(2) CgH n ON. Aus dem Nitroxylenol mit Ee-Pulver u. etwas konz. HC1 in A. 
Tafeln aus W. E. 155°. LI. in A., Aceton. HCl-Salz, Prismen. — 2,6-Dioxy-p-xylol, 
(3-Orcin (I). Aus Aminoxylenol durch Diazotieren u. Erhitzen der Diazolsg. auf dem 
W.-Bad. Prismen aus Bzl. E. 163°. Nach Dest. (Kp. 277—280°) farblos. — p-Orcyl- 
aldehyd C9H 10O3 (analog H). Aus I, HCN u. HC1 in A.; man erwarmt das Aldimin- 
hydrochlorid mit W. Nadeln mit lL K 20  aus 30%ig. A. E. 168°. EeCl3-Rk. in A. 
rotliclmolett. Der Aldehyd gibt mit Cfhlorkalk in W. eine gelbo Earbung. Acetylierung 
liefert kein reines Prod. -—- 2,4-Dimethylcarbonato-3,6-dimelhylbenzaldehyd Cj3H140 7. 
Aus /?-Orcylaldehyd, Chlorameisensauremethylester u. NaOH in wss. Aceton. Nadeln 
aus Lg. E. 91°. LI. in Aceton, zl. in A. — 2,4-Dioxy-3,6-dimethylbenzoesaure, p-Orcin- 
carboiisaure C8H 10O., (H). Aus Dimethylcarbonatodimethylbenzaldehyd durch Oxy- 
dation mit KMnO., u. I3ehandlung des Rk.-Prod. mit k. 4°/0ig. NaOH oder durch 
Verseifung des (aus Atranorin erhaltenen) Methylesters. Nadeln aus Aceton +  W.
F. 184°. LI. in A., Aceton, wl. in k. W. Źerfiillt beim Kochen mit W. in /3-Orcin u. 
C02. Gibt mit FeCl3 in A. eine blaulichviolette, m it Chlorkalk in W. eine vergangliche 
blutrote Fiirbung. Methylester C10H 12O4. Prismen aus 50°/pig. Methanol. F. 143°. 
Gibt mit EeCl3 in A. in verd. Lsg. eine grunlichbraune, mit W. braunlichpurpurn 
werdende Farbung, in konz. Lg. eine braunlichpurpurne Fiirbung, die sich auf Zusatz 
von A. oder W. nicht verandert. Chlorkalkrk. voriibergehend orange. Athylester 
CuH 140 4. Nadeln aus 50%ig. A. F. 129°. FeCl3-Rk. purpum, Chlorkalkrk. intensir 
orange, rasch verschwindend. — Rhizonaldehyd C10H 12O3 (HI). Aus /J-Orcylaldehyd, 
CH3J  u . K 2C03 in Aceton. Prismen aus 50°/oig. A. F. 136°. FeCl3-Rk. rótlichbraun. 
Gibt keine Chlorkalkrk. Acelylverb. C12H I40 4. Nadeln aus 40%ig. A. F. 71°. LI. in A., 
Aceton. Carbomethoxyderiv. Aus III, C1C02CH3 u. NaOH in Aceton. Prismen aus PAe.
F. 90°. Gibt schwach braune FeCl3-Rk. — 3,7,3',4'-Tetrauiethoxy-5,8-dimethylflavylium- 

XII. 1. 175
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Jerrichlorid C^H^OjC^Fe. Aus m  u. co-Methoxyacetoveratron mit HC1 in Athyl- 
acetat; man behandelt das Chlorid mit FeCl3. Dunkelrote Nadeln aus Eg. +  Ameisen- 
saure, F. 240—245°. — 2-Acetoxy-4-methoxy-3,6-dimethylbenzoesaure, Acelylrhizon- 
sdure C12Hu 0 5. Aus Acetylrhizonaldehyd u. KMnO., in Aceton. Tafeln aus Aceton +  W.
F. 146° (Zers.). LI. in Aceton, A., wl. in w. W. — Daraus Rhizonsdure C10H12O4, 
Tafeln aus Aceton +  W., F. 232°. Gibt in A. mit FeCl3 oine braune Farbung, die 
auf Zusatz von W. blauviolett wird. Chlorkalkrk. gelb. — 2-Oxy-4-methylcarbonalo-3,G- 
dimethylbenzaldehyd Cu H120 6 (V). Aus /?-Orcylaldehyd, C1C02CH3 u. wss. NaOH in 
Aceton bei 0°. Nadeln aus 70°/0iS- Aceton, F. 110°. LI. in Aceton, A., unl. in W. 
FeCl3-Rk. rotbraun. Gibt beim Kochen mit CH3J  u. Ag20 2-Melhoxy-4-melhylcarbo- 
naio-3,6-dimethylbenzaldehyd Ci2H 140 5 (Prismen aus Lg., F. 74—75°; 11. in A., Aceton, 
wl. in PAe.), der durch methylalkoh. NaOH bei gewóhnlicher Temp. zu Isorhizon- 
aldehyd (IV) (Nadeln aus 25°/0ig. Methanol, F. 151°) yerseift wird. IV gibt keine 
FeCl3-Rk. (Journ. chem. Soc., London 1930. 313—20. Febr. London, Univ., East 
London Coli.) O s t e r t a g .

P. A. Levene, L. A. Mikeska und T. Mori, tlber das Kohlehydrat der Thymus- 
nucleinsdure. (Vgl. C. 1929. II. 3149.) Die Wiederholung der Synthese der 1-2-Ribodesose 
aus Arabinal ergab nunmehr ein reines Priiparat, das sich mit der Desoxypentose der 
Thyinusnucleinsaure ais ident. erwies. — fi-l-2-Ribodesose, aus Arabinal mit [a]n26 =  
—263,55° (Chlf.), zeigt in Pyridin abklingende Mutarotation, [a]D26 =  +91,7 — >• 
+40,5° (c =  3,456). Die Verb. erweicht bei 67°, schm. bei 80°, ist aber erst bei 154° 
klar geschmolzen. Benzylphenylhydrazon, C18H230 3N2, F. 125—126°, [cx]d2B =  +17,5 
(Pyridin; c =  1). l-2-Ribodesonsaure, aus der Desoxypentose durch Oxydation nach 
G o e b e l . Isoliert ais Ba-Salz, aus wenig W. mit A. +  A., amorphes Pulver, [« ]d26 =  
—0,43° (W.; c =  16,252). Fiir die freie Siiure [a]D25 = + 8 ,5 ° — ->-—12,2° ((W.; 
c =  10,18). (Journ. biol. Chemistry 85. 785—87. Febr. 1930. New York, R o c k e 
f e l l e r  Inst. for Medical Research.) Oh l e .

Tibor Szeki, Beitrage zur Kenntnis der Beziehung zwischen chemischer Konstiluiion 
und scharfem Geschmack von Acylaminen. Vf. bespricht die zahlreichen Unterss., 
welche m it der Konst.-Ermittelung der scharf schmeckenden Bestandteile des Ingwers 
(Zingeron u. Shogaol) n. des Paprikas (Capsaicin) verbunden worden sind. K o b a y a s h i  
(C. 1928. I. 1028) hat gefunden, daB das sehr scharf schmeckendc Vanillylamid der 
Undecylensaure seinen scharfen Geschmack vóllig einbiiBt, wenn man zwischen Benzyl- 
rest u. NH weitere CH2-Gruppen einfiigt. Es fragte sich nun, wie es mit den pfeffer- 
artigen Eigg. steht, wenn auch das einzige CH2 entfernt, d. h. die Saure mit einem 
aromat. Amin kombiniert wird. Denn die Behauptung von Ot t  u . Z im m e r m a n n  
(C. 1922. I. 350), daB aromat. Aminę zur Bldg. scharf schmeckender Substanzen un- 
fahig sind, ist nicht experimentell begriindet worden. Tatsiichlich liefert nicht nur 
das dem Vanillylamin entsprechende Guajacylamin, sondern auch schon p-Amino- 
phenol mit gewissen Saurechloriden scharf schmeckende Verbb. Besonders scharf 
schmecken die Guajacylamide der Nonen-, Caprin- u. Undecylensaure, dereń wss.- 
alkoh. Lsgg. nicht nur die Schleirohaute, sondern auch die aufiere Haut reizen. Das 
m it 2,5-Dimethoxy-4-aminophenol dargestcllte Deriv. der Caprinsaure ist auffallender- 
weise geschmacklos. — Die Saureamide werden aus den Saurechloriden u. freien 
Aminen in k. Bzl. (2 Tage) oder m it den Aminhydrochloriden u. wasserfreiem Na2C03 
in sd. Bzl. (6—7 Stdn.) dargestellt. Trennung yon Amin durch Ausziehen mit Lg., 
Bzl. oder yerd. HC1. Beim p-Aminophenol bilden sich manchmal auch Diacylderiw .; 
Trennung durch Krystallisation. — Es bedeutet: +  +  +  bzw. + + ,  daB 1 Tropfen 
einer Lsg. yon 3 mg in 50 ccm bzw. 3 mg in 1 ccm noch deutlich scharf schmeckt; 
+  kaum merkbare Wrkg.

V e r s u c h e .  Isobutyrguajacylamid, (CH3)2CH-CO-NH-CeH3(OCH3)3(OH)4, Na- 
delchen aus Bzl., F . 142°. Scharfe + .  — n-Heptansaureguajacylamid, C14H210 3N, 
schwach graue Krystalle aus Bzl., F. 108—112° (nicht ganz rein). Scharfe + -j—J-. — 
A-'3-Nonensaureguajacylamid, CH3-[CH2]5-CH: CH-CO-NH-C0H 3(OCH3)(OH), Blatt- 
chen aus Lg., F. 93°. Scharfe +  + + .  — Caprinsaureguajacylamid, C1;H 270 3N, Blatt- 
chen aus yerd. Eg., F. 100°. Die tiefyiolette Lsg. in Lauge scheidet bald krystallin. 
Nd. ab. Scharfe +  +  +  . — A 10,11-Undecensaureguajacylamid, C H ,: CH• [CH2]a■ CO• 
NH-CeH 3(OCH3)(OH), schwach lilafarbige Krystalle aus Lg., F. 89°. Scharfe "+ +  + .
— A2‘3-Nonensdure-p-oxyphenylamid, schwach rosafarbige Krystalle aus Bzl., F. 108

110° (nicht ganz rein). Scharfe + + .  — Caprhisaure-p-oxyphenylamid, Ci6H250 2N, 
-Nadeln aus Bzl., F. 125,5°. Scharfe + + .  — Olsaure-p-oxyphenylamid, C24H390 2N,
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Krystalle aus Lg., F. 93—95°. Scharfe -f-. — Heptansdure-p-[hcptanoyIoxy]-phenyl- 
amid, CH3 • [CH2]5 • CO • NH • CęH4 • O • CO • [CH2]5 • CH3, Tafelchen aus Lg., F. 119°. 
Scharfe + .  — A 2‘3-Ncmensdure-p-[A2,3-ncnienoyloxy'}-phenylamid,, CH3 • [CH2]5 • CH: 
CH• CO■ N H ■ CgH4• O• CO■ CH: CH• [CH2]5■ CH3, Krystalle aus Bzl., F. 84°. Scharfe + .
— Nonansaure-p-[nonanoyloxy]-phenylamid, C24H30O3N, aus Bzl.-Lg., F. 121°. Scharfe 
+ + .  — A w'lx-tJndecensdure-p-[A10''LX-xi,ndecenoyloxy']-plienylamid, C28H430 3N, Kry
stalle aus Bzl., F. 111°. Scharfe + + .  — Caprinsdure-4-oxy-2,5-dimethoxyphenylamid, 
C18H290 4N, aus Lg., F. 119°. Scharfe 0. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. 
Ges. 268. 151—57. Marz 1930. Szeged [Ungarn], Univ.) L in d e n b a u m .

V. Brustier, Uber das Ultraviolett-Absorptionsspektrum des Chelidonins. Chdidonin 
von M e r c k  (F. 134—135°) wurde in absol. A., 0,001-n. u. 0,0001-n., u. in Hexan,
0,001-n., das Hydrochlorid in W., 0,001-n., untersueht. Technik u. graph. Darst. wie 
bei fruheren Unterss. (C. 1927. I. 2393). Das Spektrum in A. zeigt eine einzige breite 
Bandę von 3059,2—2666,7 A, mittlerer Teil von 3047,7—2631,1; Maximum bei 2280,9 
? D. Ref.). Es erinnert in niohts an das des Isochinolins, sondern ist auffallend ahnlich 
den Spektren des Morphins u. Dionins u. nahert sich noch genauer dem des Thebains 
(ygl. St e i n e r , C. 1924. II. 1559). Man darf daraus folgern, daB Chelidonin ein Deriv. 
des Phenanthrens u. nicht des Isochinolins ist, in Ubereinstimmung mit der von Ga- 
d a m e r  u. Mitarbeitern (C. 1924. II. 2586) aufgestellten neueren Konst.-Formel. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 190. 499—501. 24/2. 1930.) L in d e n b a u m .

Kakuji Goto und Taro Nambo, Sinomenin und Disinomenin. XIV. Uber Brom- 
sinomeninon. (XII. u. X III. vgl. C. 1930. I. 1312. 79.) Im AnschluB an die Darst. 
des Sinomeninhydrats (XII. Mitt.) liaben Vff. das Bromsinomenin, welches sich vom 
Sinomenin nur durch ein Br in Stellung 1 unterscheidet (vgl. X III. Mitt.), mit HC1 
behandelt. Hier entsteht kein Hydrat, sondern Bromsinomeninon (I) selbst, welches 
ein Dioxivi u. Disemicarbazon bildet. DaB I  das Bromderiv. des noch nicht bekannten 
Sinomeninons ist, folgt daraus, daB das Diosim von I  auch durch Bromierung des aus 
dem Sinomeninhydrat erhaltenen Dioxims (XII. Mitt.) dargestellt werden kann. — 
Bei Einw. von NH4OH auf I wird ein O dureh NH ersetzt. Dieses Imid  (vielleickt II) 
wird durch w. 10°/oig. NaOH wieder glatt zu I hydrolysiert u. bildet ein Oxim (III). 
Letzteres wird sehon durch Soda zum Monozim von I  hydrolysiert, welches mit NH2OH 
obiges Dioxim liefert.

CH,0

HO- iN - C H , ~iN • CH,

O:
" Y '

N H
II

HO-N:

NH
in

V e r s u c h e .  Bromsinomeninon, C18H 20O4NBr (I). Bromsinomenin oder sein 
Hydrobromid mit 2-n. HC1 2 Stdn. auf Dampfbad erhitzen, mit Soda fallen, mit 
Chlf. ausziehen. Prismen aus CH3OH, F. 227° (Zers.), [ ( x ] d 10 =  +54,52° in A. Mit 
FeCl3 in A. violett. Diazork. 1: 1 000 000, offenbar wegen der den CO-Gruppen be- 
nachbarten CH2-Gruppen. Keine K3Fe(CN)a-Rk. Mit CH20-H 2S04 gelbbraun. Jod- 
methylat, C19H230 4NBrJ, aus W., F. 244—246°. Disemicarbazon, C20H26O4N7Br, aus 
Aceton, bei 98° sinternd, Zers. bei 118°. Dioxim, Ci8H220 4N3Br, Prismen, F. 189° 
(Zers.); auch durch Bromieren des Dioxims aus Sinomeninhydrat in Eg. unter Kuhlung.
— Bromsinomeninonimid, C18H210 3N2Br (II?). Lsg. von I in l°/0ig. HC1 mit konz. 
NH4OH versetzen, nach Stehen iiber Nacht Nd. in Chlf. lósen, verdampfen, CH3OH 
zugeben. Prismen, bei 228° dunkelnd, bei 233° sinternd, bei 300° noch nicht vollig 
geschm., [a]D16 =  +110,9° in Chlf. Mit FeCl3 in A. schwache Farbung. Diazork. 
1: 50 000. Keine K3Fe(CN)0-Rk. Mit CH20-H2S04 gelbbraun. Oxim, Ci8H 220 3N3Br 
(HI?), ohne Soda dargestellt, Prismen, bei 208° sinternd, bei 300° noch nicht geschm.
— Wird d a s  Oxim mit Soda g e fa llt, so e n ts te h t  b a ld  das Dioxim von I ,  b a ld  das Monoxim
ton I, C18H210 4N„Br, Nadeln, bei 191° sinternd, F. 199°. (Buli. chem. Soc. Japan 5. 
73—77. Febr. 1930. Tokio, K iTASA TO -Inst.) LINDENBAUM.
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Jahrbuch der organischen Chemie von Julius Schmidt, Stuttgart. Jg. 14. Die Forschungs-
ergebnisse u. Fortschritte im J. 1927. Wien: F. Deuticke 1930. (XVI, 249 S.) 4°.
M. 24.—; Lw. M. 27.—.

E. Biochemie.
H. de Varigny, Die GurwitscJistrahlen. Ubersicht iiber die Arbeiten iiber die 

mitogenei. Strahlung bis Ende 1929. (Science mod. 7. 119—25. Marz 1930.) B e h r l e .

E s. P f la n z e n c h e m ie .
Max Liidtke, Uber den Aufbau der pflanzlichen Zellmembran. (Papierfabrikant 28. 

129—33. 2/3. 1930. B o n n . — C. 1929. II. 1482.) B r a u n s .
J. Pieraerts, E. Castagne und J. Meulenbergh, Eine Sapolacee des Kongo- 

gebiets, Autranella Congolensis, mit einem saccharosereichen Koni. Vff. geben zunachst 
eine Beschreibung der botan. Eigg. der Sapotacee. Eine Analyse des Korns ergab: 
10,60% Feuchtigkeit u. 89,40% Trockensubstanz. 100 Teile davon enthielten neben 
anderen Bestandteilen: Cellulose 4,93 Teile, Pentosane 5,60 Teile, Kohlehydrate (mit 
3%ig. I12S04 hydrolysierbar, ais Glucose) 64,78 Teile, Saccharose 35,45 Teile. (Buli. 
Assoc. Chemistes Sucr. Dist. 46. 416—30. Okt. 1929.) F r i e s e .

H. Lagatu und L. Maume, Wechselseitige physiologische Ersetzbarkeit der beiden 
Basen Calcium und Kalium, festgeslellt durch die Blaltdiagnostik. Mit derselben Kartoffel- 
sorte wurden Feldverss. auf einem kalkarmen u. einem kalkreichen Boden durchgefiihrt. 
Zu verschiedenen Zeiten der Vegetationsperiode wurden an einigen Pflanzen die beiden 
untersten, am Stengel sitzenden Blatter entfernt u. auf ihren Geh. an CaO u. K ,0  
untersucht. Bei dem kalkreichen Boden ist in den BliŁttern das Verhaltnis von K20 : 
CaO anfangs wie 1: 1, u. yerschiebt sich spilter bis zu 1 : 6. Auf dem kalkarmen Boden 
iiberwiegt im Blatt zuerst das KaO, u. gegen Ende der Vegetation stellt sich ein Ver- 
haltnis von 1 :1  ein. Im Laufc der Vegetation bleibt dabei der Geh. an CaO +  K 20  
fast der gleiche. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 389—91. 10/2. 1930.) H e i n r i c h .

P. B. Davidson und E. C. Sherrard, Tanningehalt der Bindę der Hemlocklanne 
aus dem Alaskagebirge (Tsuga Merlensiana). Berechnet auf trockene Rinde fanden Vff. 
einen Geh. von 12,21% Tannin. (Journ. Amer. Leather Chemists Assoc. 23. 371—72.
1928. Madison, Wis., U. S. Forest Products Lab.) S c h o n f e l d .

Emerson R. Miller, Cornin: Ein Clucosid aus Cornus florida L. G e i g e r  
( L ie b ig s  Ann. 14 [1836]. 206) isolierte aus Cornus florida L . einen bitteren Stoff, den 
er Comin genannt hat. Das Prod. wurde durch Perkolation der Wurzelrinden mit W., 
Vermischen mit Pb(OH)2, Filtration u. Extraktion des Riickstandes mit Aceton ge- 
wonnen. Krystallisation aus Aceton, A. etc. fiihrte zu einem farblosen, krystallin. 
Prod. yon F. (unscharf) 180—183°; 1. in W.; wl. in A. u. Aceton; swl. in A., Chlf. u. 
PAe., Athylacetat, Bzl. Reagiert in wss. L sg . neutral; bildet keinen Nd. mit Alkaloid- 
reagentien. Zersetzt sich allmahlich in sd. wss. Lsg. [<x ] d 2S =  —180,6°. Die Verb. ist 
ein /3-Glucosid m it d-Glucose der vermutlichen Formel CiyH2.,O10 =  C1SH210 9(0CH3). 
Enthalt wahrsclieinlich eine freie Aldehydgruppe bzw. wird die Verb. leicht unter 
Bldg. eines Aldehyds hydrolyt. gespalten. Schmeckt sehr bitter. (Journ. Amer. 
pharmac. Assoc. 17. 744—50. Auburn, Alamba, Techn. Inst.) SchÓN FELD .

S. Nakaoki, Uber die chemisćhen Bestandteile der Wurzel von Aster tartaricus, L.
I. Uber das Astersaponin. Durch Extraktion der Wurzel von Aster tartaricus (chines. 
Tsu-yuan, japan. Shi-on) mit A. laBt sich ein Saponin gewinnen, das mit A. gefallt u. 
durch Behandlung seiner wss. Lsg. mit FuUererde gereinigt wird. Es fallt aus der 
%vss. Lsg. mit HC1 aus, wird durch Behandlung seiner alkoh. Lsg. mit Tierkohle ent- 
farbt u. mit W. ausgefallt. Das Astersaponin, C23H4,,Oi0, ist ein nicht hygroskop., 
krystallin. Pulver vom F. 213—215°, unl. in W., A., Chlf., PAe., 1. in A., CH3OH, Eg., 
Aceton, 11. in Alkalien. tlberschichtet man mit dieser Lsg. konz. H2S04, so entsteht 
eine rotyiolette Farbung, die nach langerer Zeit in Blau iibergeht u. dann verblaBt. 
Reduziert FEHLlNGsche Lsg. nicht. Verursacht innerhalb 24 Stdn. Hamolyse noch in 
einer Verdunnung 1: 50000. Enthalt ein Carboxyl u. eine Lactongruppe. Lufttrocken 
enthalt es %  Mol Krystallwasser. Pb-Salz (Co3H43O10)2Pb, krystallin. Pulver. — Bei 
der Hydrolyse mit 5%ig- H2S04 zerfallt es in Arabinose u. ein Sapogenin CI8H360„, 
krystallin. Pulver vom F. 235—236°, unl. in W., 1. in A., Essigester, Bzl., Chlf. u. in 
Alkalien. Is t eine einbas. Saure u. enthalt eine Lactongruppe. Gibt ein Dialhylderw. 
Seine Formel also kann aufgel. werden in: C10H33(OH)2(OCO)-COOH. Mit li. Sauren
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liefert es ein Prod. yom F. 280—282°. (Journ. pharmac. Soc. Japan 49. 184—86. 
Dez. 1929.) O h l e .

E a. P flanzenphysiologie. Bakteriologie.
B. Soyer, Ve.rande.rung der Perineabilitat der Zellen wahrend der Vegełałion bei 

einer Baumart. Um den Mechanismus der Saftwanderung in den Biiumen im Friih- 
jahr u. Herbst zu ergriinden, hat Vf. Permeabilitatsbestst. in Stamm u. Bliittem der 
Eiclie yorgenommen. Es zeigte sich, daB die Durchlassigkeit der Zellwande im Stamm- 
gewebe im Miirz abnimmt, im Mai den geringsten Stand hat u. zu Beginn des September 
ganz plótzlich ansteigt. In den Blattern ist die Pcrmeabilitat der Zellen im ganzen 
groBer; sie fiillt im Juli, steigt im September wieder etwas an u. nimmt im Oktober 
sehr jah ab. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 205—07. 20/1. 1930.) WlNKELMANN.

W. N. Rutschkin, Einflufl von positwen und negdiiven Oxydaticmskatalysatoren 
auf die Keimung der Samen von Olpflanzen. Mit Lcin-, Hanfsamen usw. ausgefiihrte 
Verss. ergaben folgendes: MnCU u. FeCls bcschleunigen die Keimung u. begiinstigen 
den oxydativen Zerfall des in der Saat aufgespeichertenOles. Phenol, Resorcin u. andere 
Phenole yerzógern die Keimung. (Trans. Siberian Inst. Agricult. Forestry [russ.: 
Trudy Ssibirskogo Instituta sselskogo Chostjaistwa i Ljessowodstwa] 12. 59—64. 1929. 
Omsk, Sibir. Landw. Inst.) S c h o n f e l d .

Josef Pazler, Die Resorption der Pliosphorsdure und des Kalis durch die keimenden 
Getreidepflanzen. (Vgl. C. 1930. I. 1676.) Aus Verss. ist ersichtlich, daB bei 3 ver- 
schiedenen Bodenarten (1. tonig-lehmige Erde, 2. feinsandiger Lehm, 3. toniger Lehm) 
der Roggen die gróBte Resorptionskraft besitzt u. zwar sowohl fiir die Phospliorsaure 
ais auch fiir das Kali. Auf den Roggen folgt der Hafer, der mit dem Weizen fast eine 
gleiche Resorptionskraft fiir das Kali besitzt, jedoch eine gróBere fiir dio Phosphor
saure (mit Ausnahme von Boden 2). Das kleinste Resorptionsvermógen fiir beide 
hat die Gerste, besonders fur Kali. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Republ. 54. 
297—302. 7/3. 1930. Ber. d. Forsch.-Inst. d. ćsl. Zucker-Ind. DLXXXVI.) F r i e s e .

A. Buchinger, Vererbungssludien iiber die Glasigkeit und Mehligkeit beim Weizen 
und dereń Beziehungen zur Saugkraft. Die aus glasigen Samenkornern gezogenen 
Pflanzen zeigen bei einem Landweizen dieselbe Zus. an glasigen u. mehligen Samen 
wie die aus mehligen Kornern stammenden. Pflanzen mit kleiner Saugkraft wintern 
starker aus ais solche mit hoher Saugkraft. (Fortschr. d. Landwirtsch. 5. 131—32. 
15/2. 1930. Wien.) T r e n e l .

T. W . L. Burkę, Untersuchungen uber die Saugkraft und Keimung verschiedener 
Arten non Triticum tmlgare und T. durum. Es war unmóglieh, die Saugkraft mit der 
Keimung in Beziehung zu setzen; im iibrigen werden die diesbzgl. Eigg. der unter- 
suchten Weizensorten angegeben. (Scient. Agriculture 10. 369—88. Febr. 1930. Sass- 
katoon, Canada.) T r e n e l .

C. Sandu-Ville, Saugkraftmessungen an Leguminosen. Dio mittleren Saugkraft-
masima liegen zwischen 11,1 u. 23,4 Atm. Hohe Saugkraft ist mit kurzer Vegetations- 
zeit u. hoher Trockenwiderstandsfahigkeit verbunden. Hochgeziichtete Sorten haben 
die hohere Saugkraft, die sich nach der Mutter zu vererben scheint. (Fortschr. d. 
Landwirtsch. 5. 129—31. 15/2. 1930. Bukarest.) T r e n e l .

Georg Pop, Saugkraftmessungen an rumanischen Weizensorten. Die mittleren 
Saugkraftmaxima schwanken zwischen 17,8 u. 29,5 Atm. Je niedriger die jahrliche 
Regenhohe u. je hoher die Julitemp. der Anbaugebiete sind, desto starker ist die Saug
kraft der Sorten. Kurze Vegetationsdauer geht mit hoher Saugkraft zusammen, 
wahrend die Lagerfestigkeit ihr umgekehrt proportional ist. (Fortschr. d. Landwirtsch. 
5. 125—29. 5/2. 1930. Wien, Hochsch. f. Bodenk.) T r e n e l .

Marie Lautier und R. Lautier, Natriumsalicylateinflufi auf den Polymorphismus 
des Bacillus von Achalme. Na-Salicylat ist prakt. weder baktericid fiir den Bacillus 
von Achalme, noch fur seine Diplokokkenform. Der Typus der letzteren verandert 
sich in Kulturen m it Salicylatzusatz in Richtung eines Streptokokkentyps (Bordeaux). 
(Compt. rend. Soc. Biol. 102. 25—26. 18/10. 1929.) O p p e n h e i m e r .

Alfonso A. Pinto, Antiseptische Wirkung des Petrolathers auf Bacillus coli und 
thyphosus. PAe. hemmt das Wachstum beider Bazillenarten in fl. wie gasformigem 
Zustand. Da die Wrkg. am Coli starker u. rascher ist, lassen sich beide Arten auf 
diese Weise trennen. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 233—36. 18/10. 1929. Lissabon, 
Med. Fak., mikrobiol. Lab.) Op p e n h e i m e r .

Ernest Carroll Faust, Parasitizide Wirkungen von Tri- bis Heptamethylderivaten 
des Rosanilins. Untersucht wurden einige methylierte Rosanilinfarbstoffe in verschiedenen
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Konzz. (1: 100000 bis 1: 1000000) auf ihre parasitizide Wrkg. gegen Clcmorchis sinensis 
an kiinstlieh infizierten Meerschweinchen, Hunden u. an natiirlich infizierten Katzen:
1. Trimethylrosanilin (Dahlia cryst., National Anilinę a. Chem. Co. u. G r u b l e r ),
2. ein Gemisch von Tetra-, Penta- u. Hexamethylpararosanilin (Gentianviolett cryst.,
N. A. C. C., Gentianyiolettpillen, N. A. C. C.), 3. ein weiteres Gemisch yon Tetra- (iiber 
8%), Penta- (80%) u. Hexa-(12°/0)-methylpararosanilin (Methylviolett B cryst.),
4. Reines Hexamethylpararosanilin (Krystallviolett cryst. N. A. C. C.) u. 5. Heptamethyl- 
pararosanilin (Methylgriin, G r u b l e r ). Wirksam u. zwar in etwa gleicher Starkę 
waren nur die Rosaniline mit 4,5 u. 6 Methylgruppen. Das Trimethylrosanilin wirkte 
weder auf die Parasiten noeh auf den W irt tox. ein, wahrend das Heptamethylpara- 
rosanilin zwar nicht fiir die Parasiten, wohl aber u. zwar schon in kleinen Dosen fiir 
die Tiere tox. war, was sich in spast. Paralyse u. in epilept. Anfallen mit todlichem 
Ausgange auBerte. (Proeeed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 748—50. Juni 1929. Peking, 
Labor. of Parasitol., Un. Med. Coli., a. Tułano Univ.) M ahn.

A. S. Isralimski, Zur Pragę nach dem Mechanismus der spezifischen Bakteriolyse. 
Die spezif. Bakteriolyse des Cholerambriom findet nur zwischen pn =  6,2—7,7 statt. 
Jedem Salz entspricht eine gewisse Konzentrationszone, in der die Bakteriolyse statt- 
finden karm. Von untersuchten Salzen (NaCl, Na2SO,,, CaCl2) war sie am hochsten 
fiir NaCl, am niedrigsten fiir CaCl2. (Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. 
Biologii i Mediziny] 12. Nr. 33. 334—37. 1929. Tuła, Chem. Bakt. Inst.) S c h ó n f e l b .

M. P. Korssakowa und G. W. Lopatina, Mechanismus der Nitratreduktion. 1. Mitt. 
Vff. untersuchten die Nitratred. dureh fakultatiy anaerobe Bakterien. Die Bakterien 
wurden aus dem Boden in Reinkultur isoliert u. ais Bakterien Nr. 1 u. Nr. 2 bezeichnet. 
Nr. 1 gehort der Coligruppe an. Ergebnisse: Im Gegensatz zu den obligat aeroben Bak
terien entnehmen die bedingt aeroben Bakterien die erforderliche Energie dem ProzeB der 
Citronensauregarung; die Nitratred. stellt dagegen keinen lebenswichtigen ProzeB dar. 
Der Bac. Nr. 1 bildet bei der Giirung C02, HCOOH, Essigsiiure u. kleine Mengen H ,, 
Die Nitratred. erfolgt auf Kosten des H 2, vorwiegend aber auf Kosten des Oxydo- 
reduktionsprozesses des aktiyierten Systems HC02H -f- Nitrate. Bei Mangel an HC02H 
findet offenbar Aktivierung des Systems Citronensaure +  Nitrate sta tt u. bei kleinen 
Mengen Citronensaure wird diese ganzlich zu C02 oxydiert. Ebenso verhielt sich die 
Bakterie Nr. 2. (Buli. Acad. Sciences U.R.S.S. [russ.: IswestijaAkademiiNaukS.S.S.R.] 
[7]. 1929. 505—18.) S c h ó n f e l d .

R. J. Anderson, Die Chemie der Lipoide der TuberkełbaziUen. IV. Uber das 
sogenannte Tuberkelbacillmwadis. Analyse des gereiniglen Wachses. (III. vgl. C. 1929. 
U . 2057.) Die fruher (C. 1928. II. 257) aus der Lipoidfraktion der TB. isolierte wachs- 
ahnliche Substanz wurde dureh Fallen aus A. u. Toluol mit CH3OH gereinigt. Der 
Nd. stellt eine amorphe weiBe Substanz dar, die ais „gereinigtes Wachs“ bezeichnet 
wird. Aus der Mutterlauge wurde ein salbenartiges ,,Weichwachs“ isoliert. Das ,,ge- 
reinigte Wachs“ zeigte bei der biolog. Priifung ahnliche Rkk. wie die Phosphatide. 
Das akt. Prinzip der Phosphatide (vgl. 1. c.) ist an die ,,Phthisische Saure“ („phthioio 
acid“ ) gebunden. Es wurde deshalb untersucht, ob sich unter den Fettsauren des 
„gereinigten Waclises" eine ahnliche Saure befindet. Das „gereinigte Wachs“ zeigte 
den F. 200—205° (Zers.). Bei der Hydrolyse liefert es 40% in W. 1. Stoffe, die u. a. 
Glycerinphosphorsaure, reduzierende Zucker, die Pentoserk. geben, sowie einige nicht 
identifizierte N-haltige Verbb. enthalt-en. Die in A. 1. Komponenten enthielten groBere 
Mengen einer unverseifbaren wachsahnlichen Substanz u. kleine Mengen Fettsauren. 
Das „gereinigte Wachs“ stellt demnach ein komplexes Phosphatid dar.

Y e r s u c h e .  D a s  rohe W ach s is t  1. in  A .,  C h lf., B z l.,  T o lu o l; u nl. in  A . ,  C H 3O H  
u . k . A ceton . F . 50— 51°. D as „g e re in ig te  W ach s“  e n th a lt 0,407°/o P ,  0 ,7 7 %  N . D a s  
„W e ich w a ch s“  aus der M u tterla u ge  e n th a lt n u r eine S p u r N  u. 0 ,0 8 %  P . B e i  K o c h e n  
des „g erein ig ten  W a ch ses"  m it a lk oh . K O H  b ild e t s ich  ein  in  der H itz e  f l .  u. e in  fe s te r  
S to ff;_ N a c h  V erseifen , A b d am p fe n  des A . u. Z u ga b e  v o n  W . w u rd e  m it  A . e x tra h ie r t. 
D e r A .-E x tr a k t  w u rde n ochm als m it  a lk o h . K O H  v erse ift , m it B z l. e x tra h ie r t  u . m it  
A ceto n  v erse tzt. D as a u f diese W eise ausgeschieden e ,,U n v erse ifb a re “  w a r  e in  w eiB es 
P u ly e r, F . 64°; 1. in  C h lf. u . B z l.,  w l. in  k . A . D ieses sog. „U n v e r se ifb a r e “  w a r a b e r 
entw eder ein K -S a lz  ein er hoheren  F e tts a u re  od er a b e r m it  ein er S e ife  v e ru n re in ig t. 
D ureh  E in le iten  v o n  H C1 in  die a th e r. L sg . des „U n v e rse ifb a re n “  k o n n te  d ie  S u b sta n z  
yom  K  befre it w erden. E s  b lieb  eine S u b sta n z  zu riick , d ie d ie  E ig g . e in er S a u re  h a tte  
u . 2 O H -G ruppen en th ie lt u . fiir  d ie sich  d ie  u n w ah rsch ein lich e F orm el C'9,,//1830 4 er- 
reehnet. D as asehefreie ,,U n v erse ifb are “  is t  1. in  B z l.,  T o lu o l, C h lf., L g .,  P A e . L .  in
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h., unl. in k. Aceton; swl. in A. Addiert koin Br in Chlf.-Lsg. Die Chlf.-Lsg. des K-Salzes 
lieferte mit Br KBr. Reagiert nicht mit konz. H 2S04. Lost sich beim Kochen mit 
Acetanhydrid unter Bldg. einer Diacetylverb. Aus der wss. Lsg. des yerseiften „ge- 
reinigten Wachscs“ wurden die Pettsauren isoliert u. nach der Pb-Salzmethode getrennt. 
Sie bestehen aus Cerotinsaure, einem eutekt. Gemisch yon Stearin- u. Palmitinsaure 
u. einer fl. gesiitt. Saure, einem Analogon der Phthisischen Saure (phthioic acid) (F. 18 
bis 18,6°), 1. in A. usw. [o:]d20 =  —1,65°; Mol.-Gew. 381—382). (Journ. biol. Chemistry 
83 . 505—22. New Haven, Yale Univ.) S c h o n f e l d .

W. M. Gubin und L. A. Iwanowa, Vber anaeróbe Spaliung der fliićhtigen Fetlsduren 
im Darmkanal des Menschen. In d e n  Faeces s in d  mehrere B a k te r ie n  yerbreitet (u n te r  
anderem Bact. formicum Omeljanski), die u n te r  anaerobenBedingungen fliichtige Pett
sauren zu gasformigen Prodd. vergaren. (Journ. exp. Biologie Med. [russ.: S h u rn a l exp. 
Biologii i Mediziny] 1 2 . Nr. 33. 360—64.1929. Moskau, M ETSCHNlKOW lnst.) ScHONF.

Yvonne Pourbaix und Ernest Laurence Kennaway, Isólierung von die Nitro- 
prussidreaktion gebenden Substanzen aus Hefe. Mit Haut- u. Muskelgewebe verschiedener 
Tiere, JENSEN-Sarcom u. Hefe vorgenommene Verss. haben gezeigt, daB zwischen den 
mit Arsenitlsg. behandelten u. nicht behandelten Extrakten keine wesentlichen Unter- 
schiede in der Starkę der Nitroprussidrk. bestehen (vgl. V o e g tlin , C. 1 9 2 6 . II. 1658).

' Im Verlaufe der Unters. gelang es, mit Hilfe versehiedener physikal. Methoden u. chem. 
Reagenticn aus der Hefe Stoffe in Freiheit zu setzen, die die Nitroprussidrk. geben. 
Fur die Verss. wurden Suspcnsionen von 2 g PreBhefe in 20 ccm PASTEUR-Lsg., Zucker- 
lsg. u. dest. W. yerwendet. Das Medium spielte keine wesentliche Rolle, jedoch nahm 
die Intensitat der Nitroprussidrk. in der Reihenfolge Pasteurlsg., Zucker, dest. W. zu. 
Wird die Hefesuspension mit gepulvertem Si02 yerrieben, so tr itt eine positive Nitro
prussidrk. erst ein, wenn geniigend Si02 zugesetzt wurde, um eine halbfeste M. zu bo- 
kommen. Positive Nitroprussidrk. tr itt  femer ein nach Aufkochen u. Abkiihlen der 
Hefesuspension (dio Rk. tr itt  jedenfalls erst nach Erhitzen auf 62—63° ein); nach 
Einfrieren u. Wiederauftauen; nach Bestrahlen mit der Hg-Dampflampę. X-Strahlen 
sind ohne EinfluB. — W r k g .  v o n S a l z e n :  Starkste Nitroprussidrk. wurde nach 
Behandeln der Hefesuspension mit CaCl2, Na2S20 3, MgCl2, Na-Salicylat, Na- u. K- 
Arsenit, Na-Benzoat erzielt. Eine schwachere Rk. wurde auf Zusatz von NaN03, 
NH4N 03, NaCl, NH4C1, K N 02 u . Y(N03)3 erzielt. Eine noch schwachere Rk. ergab 
Behandeln der Hefe mit Na2S04, (NH4)2S04, NaH2P 0 4, KC1, NaF, K N 03, Na-Acetat, 
KH2P 0 4, Na-Citrat, BaCl2, Na- u. K-Arsenat, Ba-Acetat. Na2H P04, Na-Tartrat, 
Na-Oxalat u. KC103 waren ohne Wrkg. Auffallend ist der Kontrast zwischen der Wrkg. 
von Arseniten u. Arsenaten. Wahrend gesatt. Lsgg. von K N 02, NaCl u. CaCl2 eine 
starkę positiye Nitroprussidrk. heryorrufen, nimmt die Starkę der Rk. bei Verd. sehr 
schnell ab. Ggw. von festem Salz in der gesatt. Lsg. scheint den Effekt stark zu er- 
hóhen. Am starksten ist die Nitroprussidrk. naeh Behandeln der Hefe mit CaCl2. 0,05-n. 
Lsgg. von HC1 u. HN03 riefen starkere Nitroprussidrk. hervor ais H2S04; organ. Sauren 
sind weniger akt. ais Mineralsauren u. geb en  haufig n e g a tiv e  R e su lta te . Trichlor- 
essigsiiure ist erheblich aktiver ais Essigsaure.

NaOH, KOH u. NH3 rufen in der Glucosesuspension der Hefe nur eine gering- 
fiigige Befreiung der die Nitroprussidrk. gebundenen Stoffe hervor. GróBere Alkali- 
konzz. erzeugen aber in zuckerfreier Hefesuspension starkę positiye Rkk. — Gallensaure 
Salze, Na-Cholat u.Na-Desoxycholat, haben noch in der Konz. 0,04% eino s ta rk ę  positiye 
Wrkg. Phenol, p-Kxesol, Thymol, Salicylsaure, p- u. m-Oxybenzoesaure, Hexylresorcin- 
carbonsaure, a- u. /?-Naphthol, Anilin, Naphthylamin u. Tetrahydronaphthylamin 
sind akt. in Konzz. 0,1—0,01 Mol. Von Alkoholen hatte nur Caprylalkohol eine positiye 
Wrkg. A. stórt die Nitroprussidrk. bereits bei einer Konz. yon 20%; in 50%ig. Konz. 
yerschwindet die Farbenrk. ganzlich. CH3OH ruft schwach-positive Rkk. hervor, 
wirkt aber auch gleichzeitig hindemd. Glycerin, CH20 yerhindern die Rk. Acetaldehyd 
gibt ein negatives Resultat, Chloralhydrat ein positiyes. Harnstoff gibt in gesatt. Lsg. 
ein stark positiyes Resultat, Urethan noch in viel groBerer Verd. Naphthalin gibt 
nach 24 Stdn. ein stark positiyes, Tetrahydronaphthalin nach derselben Zeit ein 
negatiyes Resultat. Na-Oleat ist 20-mal aktiyer ais Na-Stearat. Die Faktoren, welche 
aus der Hefe die Nitroprussidrk. gebenden Substanzen in Freiheit setzen, konnen in 
2 Klassen eingeteilt werden: in der einen Klasse erfolgt die Befreiung rein intracellular, 
bei der anderen extracellular. (Biochemical Journ. 2 2 . 1112—27. 1928. London. Cancer 
Hosp. Res. Inst.) S c h o n f e l d .
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E 6. Tierphysiologie.
Martin Landsberg, Interferometrie und innere Sekretion. Erst bei Innehaltung 

besonderer Kautelen, zu denen besonders die Verwendung geeichter Opzime gehort, 
wird es móglich sein, die Interferometrie zur Diagnostik der Driisen mit innerer Se
kretion mit Erfolg verwenden zu konnen. (Deutsche Ztschr. Chirurgie 2 1 3 . 198—201.
1928. Neukolln, Chem. Abt. Krankenh. Sep.) ■ W a d e h n .

Heinrich Katz, Hormontherapie in der Gyndkologie. Die modernen, nach Mause- 
einheiten eingestellten Praparate (Progynon, Unden, Hogivdl) sind einander gleich- 
wertig u. bewahren sich bei einer Reihe gynakolog. Storungen recht gut. (Wien. med. 
Wchschr. 80 . 366—68. 8/3. 1930.) W a d e h n .

Lewin, Intestinol in der Geburtshilfe und Gyndkologie. Intestinol bewahrte sich 
bei Meteorismus wałrfend der Schwangerschaft. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 483. 21/3. 
1930. Berlin, Geburtshilfl.-gyn. Abt. Krankenh. d. jud. Gemeinde.) W a d e h n .

M. Goormaghtigh und A. Amerlinck, Adenomatóse Bildungen in der Brustdruse 
ais Folgę fortgesetzter Follikulininjektionen. Mause wurden mehrere Mona to mit taglicli 
6 Ratteneinheiten behandelt. Es kam meist schon nach 1 Monat zur Bldg. von 
Adenomen an den Brustdriisen. Diese Erscheinung wird auf das Corpus-luteum-Hormon 
zuruckgefiihrt, das von den unter der Einw. des Follikulins persistierenden Gelb- 
kórpem abgegeben wird. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 3 . 527—29. 21/2. 1930.) W a d e h n . ■

L. Ptaszek und St. Malczynski, EinfluP der Kastration bei Tieren beiderlei 
Geschlechts auf die spezif isch-dynamische Wirkung des Albumim. (Vgl. C. 1 9 2 9 . II. 1170.) 
Nach der Kastration temporiire Vermehrung des Hypophysenhortnmis, entsprechend 
verstarkte spezif.-dynam. Wrkg. des Albumins; spater starkę Senkung. Zufuhr von 
Testis- oder Ovarhormon andert daran nichts mehr. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 2 . 
89—91. 18/10. 1929. Lemberg, Inst. f. allg. u. exp. Pathol. d. Univ.) Op p e n h e i m e r .

Marc Klein, Ist die fur das Ovar wirksame Substanz der Placenta ein Vorderlappen- 
hormon ? Injektionen von Placenta bringen auf das Ovar eine ahnliche Wrkg. hervor 
wie die Injektionen von Yorderlappenextrakt. Der Vorderlappenextrakt hat auf 
die Schilddruse eine scharf umschriebene Wrkg. Dureh Einspritzung von 9 g Placenta 
bei Kaninchen u. von 7 g bei Meerschweinchen waren derartige Veranderungen an 
der Schilddruse aber nicht herbeizufuhren. Es scheint die Placenta ein Hormon zu 
produzieren, das mit dem Vorderlappensexualhormon nicht ident. ist. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 1 0 2 . 1070—71. 3/1. 1930.) W a d e h n .

X. Chahovitch, Pituitrin und Blutzucker. Die subcutane oder intrakardiale In- 
jektion von Pituitrin fuhrt beim Kaninchen zur Hyperglykamie. Dieses Ansteigen 
des freien Blutzuckers ist zum Teil dureh ein Freiwerden von Proteidzucker bedingt. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 3 . 332—34. 7/2. 1930.) W a d e h n .

Jean La Barre und Jean-Louis Wodon, Die entspannende Wirkung von 
Magnesiumsulfat auf den dureh Hypophysenhinterlappenextrakt tetanisierten U term 
in vivo. Decerebrierte Katzen erhielten 5 ccm Hinterlappenextrakt oder Pitocin inji- 
ziert; der Tonus des Uterus steigt, einzelne Kontraktionen sind im tetan. Krampf nicht 
mehr sichtbar; jetzt wird 0,5 g MgSO., in 5 ccm W . gel. intrajugular injiziert. Es folgen 
schneller Tonusabfall u. rhythm. Kontraktionen, dereń Amplitudę erheblich gróBer ist 
ais die der Kontraktionen vor der Hypophyseninjektion. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 03 . 
530—32. 21/2. 1930.) W a d e h n .

G. N. Stewart, Die Nebennieren. Ausfiihrliche Darst., insbesondere Schilderung 
der Folgen derNebennierenexstirpation beim Hunde. (Arch. internal Med. 4 3 . 733—66. 
Juni 1929.) W a d e h n .

X. Chahovitch, Die Rolle der Nebennieren bei der dureh Dekamethylendiguanidin 
hervorgebrachten Hyperglykamie. Nachlnjektion von Synthalin(Dekamethylendiguanidin) 
erfolgt zuerst ein Blutzuckeranstieg, der bei kleinen Dosen Synthalin erst nach langerer 
Zeit — manchmal erst nach 5 Stdn. — einer Blutzuckersenkung Platz macht. Die 
primare Hyperglykamie ist abhangig von der Ggw. der Nebennieren; Kaninchen, denen 
die Nebennieren vóllig entfernt sind, reagieren auf Synthalin nur dureh Blutzucker
senkung. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 3 . 328—30. 7/2. 1930.) W a d e h n .

T. P. Sun, Die Einwirkung von Nehennierensubstanz auf die Muskelautolyse in 
ntro. Zusatz von Nebennierenmark u. noeh mehr von Nebennierenrinde beschleunigte 
die Produktion von Aminosaure bei der Autolyse. Die genannten Substanzen 
hatten auf den anorgan. P  keine bestimmt* Wrkg. (Endoerinology 13- 549 
bis 552. N0T.-Dez. 1929.) W a d e h n .
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Tsuneo Matsumori, Die Wirkung von Adrenalin auf das Herz des Huhnerembryos. 
Die Beschleunigung des embryonalen Hcrzens durch Adrenalin war am schwiichsten 
in der 61.— 70. Stde. nach Beginn der Bebriitung u. am stiirksten in der 91.— 100. Stde. 
(Endocrinology 13. 537— 48. Nov.-Dez. 1929. Nagasaki, Japan.) W a d e h n .

0.-V. Hykes, Adrenalin und das Mollwske.nh.erz. Adrenalin H e i s l e r  (1: 10 000) 
Yerursaohte eine kraftige u. in Verdiinnungen 1: 10 Million eine eben nachweisbare 
Beschleunigung des Herzschlages bei Pterotraehea mutica u. Pliysa fontinalis. Starkere 
Konzz. fiihrten zu UnregelmaBigkeiten des Herzschlags u. schlieBlich zum Herzstillstand 
in der Diastole. (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 360—63. 7/2. 1930.) W a d e h n .

A. Borysiewicz, Adrenalinwirkung auf den Blutdruck und Ort der Injektion 
(Periphere Venen und Arterien, Vena portae). Adrenalininjektion in die peripheren 
Arterien ist ohne EinfluB auf den Blutdruck. In eine Mesenterialyene, d. h. also 
fast unmittelbar in die Pfortader injiziert, entfaltet Adrenalin die bekannte Blutdruck- 
wrkg. wie bei intravenóser Injektion. Das Versagen des Adrenalins bei peroraler Zu- 
fuhr muB auf Zerstorung im Darmsaft oder auf der Darmschleimhaut beruhen. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 102. 97—99. 18/10.1929. Lemberg, Inst. f. allg. u. exp. 
Pathol.) O p p e n h e i m e r .

A. Borysiewicz, Die Olykamie wid die Verschiebung der v:eifien Blutkorperchen 
im 'peripheren Blut nach Adrenalininjektion in die Blutbahn. (Vgl. vorst. Ref.) Obwohl 
die Blutdrucksteigerung bei arterieller Adrenalininjektion ausbleibt, kommt es doch 
zu einer Adrenalinhyperglykamie. Ebenso Yerlaufen die hiimatolog. Veranderungen 
durchaus typ. Adrenalin kann also auf seinem Weg durch die Capillaren keineswegs 
zerstórt werden. Unmittelbare Zufuhr iiber die Pfortader bewirkt sowohl was den 
Blutdruck wie den Blutzueker oder das Blutbild betrifft, die gleichen Rkk. wie die 
in traY enóse  Injektion in der Peripherie. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 99—102. 
18/10. 1929.) O p p e n h e i m e r .

Ernst Adler, Hyperthyreosen und Insulinempfindlichkeit. 15 Falle von Hyper- 
thyreose wurden auf ihre Empfindlichkeit gegenuber Insulin gepriift u. erhielten je 
5 Einheiten subcutan. Die Blutzuckersenkung nach der Injektion unterschied sich 
von der bei n. Personen beobachteten nicht wesentlich. (Wien. Arch. inn. Med. 16. 
343—53. 1929. Wien, I. med. Klin. Sep.) W a d e h n .

Maria Cardona, Pere Camps und R. Carrasco Formiguera, Zuckerstoffwechsel 
beim Hyperthyreoidismus. Hyperglykamieprobe, unternommen beim klinischen Bild des 
Hyperthyreoidismus. Die BlutzuekerkurYe nach Zufuhr von Glucose verlauft bei der 
BASEDOWschen Krankheit anormal, aber anders ais beim leichten Diabetes. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 103. 737—38. 7/3.1930.) O p p e n h e i m e r .

Cr. Litarczek, H. Aubert und I. Cosmulesco, Uber die rerschiedene Affinitat 
des Hamofjlobins zum Sauerstoff bei Hyperthyreosen. Der Wert l / k  (C. 1929. II. 3233) 
ist bei Hyperthyreosen auBerst Yerschieden. Teilweise liegt er normal zwischen 3000 
bis 4000, in der Mehrzahl der Falle zwischen 4000 u. 5000; nicht selten werden aber 
auch Werte von 7000 u. andererseits bei Fruhbasedow weit unter der Norm bei 2000 
bis 3000 gefunden. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 1110—11. 3/1. 1930.) W a d e h n .

Gr. Litarczek, H. Aubert und I. Cosmulesco, Uber die Veranderungen der Affinitat 
des Hamoglobins zum Sauerstoff ais Kcy>npensationsvorgang bei Andmien und bei Hyper
thyreosen. (Vgl. vorst. Ref.) Bei den Hyperthyreosen scheint keine Beziehung zwischen 
dem l /k -Wert u. dem Quotienten MB02i/H b02 zu bestehen; bei Anamie hingegen wilchst 
l /k  regelmaBig mit dem Anwachsen des MB02/H b0 2 an. Das Prod. l /k  X Aus- 
strómungsmenge des Herzens ist bei den Hyperthyreosen konstant. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 102. 1111—13. 3/1.1930.) W a d e h n .

Karl Hajós, Uber die therapeutische Verwendung der Nebenschilddrusenextrakte. 
Bei Niereninsuffizienz oderUramie hatte das Pcirathormon. nicht den Erfolg, wie er von 
anderer Seite berichtet worden war. Dagegen wirkte Parathormcmtherapie gunstig 
bei einer Reihe allerg. Krankheiten. Diescr Erfolg laBt sich durch die Steigerung des 
Blut-Ca allein nicht ausreichend erklaren. (Dtseh. med. Wchsehr. 56. 471—73. 21/3. 
1930. Budapest, III . Med. Klin. UniY.) W a d e h n .

W. C. Hueper, Die diuretische Wirkung von Parathyreoideaeztrakt. Das Para- 
t h y r e o i d e a h o r m o n  hat eine starkę Y a g o t o n .  Wrkg., die sich durch Verlangsamung des 
Pulses, Verlangerung der Systole, Verlangsamung der Diastole u. Hyperamie der Baucli- 
organe anzeigt. Magen- u. Darmperistaltik sind beschleunigt. Wurde soviel Para- 
thyreoideahormon dem Versuehshunde zugefuhrt, daB das Blut-Ca 15 mg-% betrug, 
so wurde eine yermehrte Harnausscheidung festgestellt. Die BlutgefaBe der Nieren,
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insbesondere die der Glomeruli, waren stark mit Blut gcfullt. Es diirfte sich empfehlen, 
in der Therapio beim Menschen zu yersuohen, bestehende Anurie durch Parathyreoidea- 
extrakt zu beheben, bevor starker u. meist giftig wirkende Mittel yerwandt werden. 
(Arch. internal Med. 44 . 374—75. Scpt. 1929. Chicago.) W a d e h n .

I.-I. Nitzescu, Die Wirkung vcm Paralhyreoidextrakt bei der Einspritzung in 
die Cerebrospinalfliissigkeit. Wahrend Insulin bei Injektion in die Cerebrospinalfl. 
keine Blutzuckersenkung (vgl. C. 1925. II. 477) heryorruft, bewirkt die Einspritzung 
von Parathormon (20—50 Einheiten) beim Hunde eine deutliche, wenn auch zahlen- 
maBig nicht so starkę Erhohung des Ca-Spiegels wie bei subcutaner Zufuhrung. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 102. 1123—24. 3/1. 1930.) W a d e h n .

Willis K. Weaver und C. Reed, Studien aber die, anorganisćhen Bestandteile 
des Blutes normaler und paraihyreoidektomierler Hunde. Das Plasma von 16 Hunden 
wurde vor u. nach der Entfernung der Nebenschilddriisen langere Zeit auf seinen Geh. 
an Ca, anorgan. P, Na, K, Mg untersucht. Nur die Ca- u. P-Werte zeigten nach der 
Nebenschilddriiscnentfernung eine Veranderung, die mit den tetan. Anfiillen in Be- 
zieliung gebracht werden konnte. (Journ. biol. Chemistry 85. 281—88. Dez. 1929. 
Chicago, Departm. of Physiol., Univ. of Illinois, Coli. of Med.) W a d e h n .

D. Santenoise, H. Verdier und M. Vidacovitcłi, Vagoto?iin aus dem Pankreas 
und Leberglykogen. Emeuter Nachweis, daB dio Bauchspeicheldriiso ein Hormon 
sezerniert, daB mit Insulin nicht ident. ist. Dieser Sekretstoff — ,,Vagotonin“ ge- 
nannt — wirkt iiber den Vagus auf die Leber ein, wo er zur Glykogenfixation anregt. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 190. 519—21. 14/2. 1930.) O p p e n h e i m e r .

Carl F. Cori und Gerty T. Cori, Die Wirkung von Insulin und Adrenalin auf die 
Glykogenbildung der Leber. (Vgl. C. 1929. II. 449.) Die Injektion von Insulin ver- 
zógert die Glykogenbldg. in der Leber, die nach Zufuhrung yon Glucose beim hungemden 
Tiere eintritt. Diese verminderte Glykogenbldg. kann die Folgę des durch das In 
sulin erniedrigten Blutzuckerspiegels sein. Es wurde die Wrkg. yon Insulin bei Ratten 
gepriift, dereń Blutzucker kunstlich hochgehalten wurde. Den Tieren wurden in 
Amytalnarkose die Nieren entfernt u. sogleich 4 Einheiten Insulin auf 100 g Tier 
injiziert; eine 20°/oig- Glucoselsg. wurde intrayenos infundiert, 400 mg Glucose pro Stde. 
Nach 2 Stdn. Analyse der Leber. Bei Kontrollen betrug zu dieser Zeit der Glykogen- 
geh. 2,60%, der Blutzucker war im Durchschnitt von 6 Verss. zu dieser Zeit 669 mg-% 
gewesen. Bei den Insulintieren war der Glykogengeh. der Leber 1,36%, der Blut
zucker nur 306 mg-%. Die Anreicherung der Leber an Glykogen unter Insulinwrkg. 
war also geringer ais bei den Kontrollen. Um zu entscheiden, welche Rolle der niedrigere 
Blutzucker spielt, erhielten andere Kontrolltiere etwa 300 mg Glucose pro Stde. in
fundiert. Der Blutzucker stieg diesmal auf durchschnittlich 417 mg-% u. der Glykogen
geh. der Leber betrug 1,45%- Die Glykogenbldg. in der Leber zeigt sich also ais 
durchaus abhangig yon der Hóhe des vorhandenen Blutzuckers. Wird der Blutzucker 
auf gleiche Hóhe gebraelit, so ist mit oder ohne Insulin die Glykogenbldg. in der Leber 
die gleiche. — In einer weiteren Yersuchsserie erhielten die nierenlosen amytalisierten 
Ratten 400 mg Glucose pro Std. injiziert u. Adrenalin subcutan. Der Blutzucker stieg 
darauf auf 1250 mg-%> das Leberglykogen war aber niedriger ais bei den Tieren, die keine 
Adrenalininjektion bekommen hatten, u. wurde zu 1,69% festgestellt. Dieser niedrigere 
Glykogengeh. muB der beschleunigenden Wrkg. des Adrenalins auf die Glykogenolyse 
zugeschrieben werden, die bei narkotisierten Tieren unter diesen Umstanden die 
Glykogenneubildung iiberwiegt. (Journ. biol. Chemistry 85. 275—80. Dez. 1929. 
Buffalo, State Inst. for the Study of Malignant Disease.) W a d e h n .

Ernest Friedheim und Nadia Roukhelman, Die Wirkung von Insulin bei Gewebs- 
kulturen. Gewebskulturen aus Huhnerembryonen wurden mit u. ohne Zusatz von je
2 Einheiten Insulin 10 Tage lang beobachtet. Alle 2 Tage wurde die Nahrfl. erneut. 
Die Kulturen mit Insulin wuchsen langsamer ais die anderen u. bedeckten am Ende des 
Vers. nur 55—70% der Oberflache der Kontrollen. Der Glykogengeh. des Gewebes 
wurde durch Insulin nicht yerandert, der Glucoseyerbrauch der Insulinkulturen war 
in bezug auf den aus der Nahrfl. aufgenommenen N kleiner ais n. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 103. 10—12. 10/1. 1930.) W a d e h n .

D. Ionesco, A. Teitel Bernard und M. Enachesco, U ber die durch das Insulin 
hercorgerufene Kontraktion der Milz. Am narkotisierten Hunde wurden die nach intra- 
yenSser Insulininjektion eintretenden Veriinderungen messend verfolgt. 5 Einheiten 
Insulin bewirkten eben noch beim 19 kg schweren Tier eine wahrnehmbare Kontraktion 
der Milz. Nach Lahmung des parasympath. Neryensystems durch Atropin oder durch
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seine auBerste Reizung durch Pilooarpin blieb dio Wrkg. der Insulininjektion au t Sp 
Milz aus. Die Einw. des Insulins diirfte daher ihren Weg iiber das parasympWE; ' 
Nervensystem nehmen. Dio Entfernung der Nebennieren war auf diese Insulin wrkgK. 
ohno EinfluB. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 1107—10. 3/1. 1930.) WadehnĄ^-.

Melville Sahyun und James Murray Luck, Die Einuńrkung von Adrenalin\  
und Insulin auf die Verteilung des Glykogens bei Kaninchen. Die sehr verschiedenen 
Ergebnisse iiber das Verh. des Glykogens in Leber u. Muskel naeh Adrenalininjektion 
erklaren sich z. T. daraus, daB die Beobachter die Glykogenunterss. zu verschiedenen 
Zeiten nach der Injektion vornahmen. Der Leberglykogengeh. von 24 Stdn. hungernden 
Kaninchen wurde zu 0,47—0,50% (4 Verss.) ermittelt, Muskelglykogen 0,47—0,62%. 
Kaninchen erhielten 1 mg Adrenalin subcutan u. wurden nach yerschiedenen Zeiten 
getótet. Die Tiere waren 1,8—2,2 kg schwer. 1 u. \ x/2 Stdo. nach der Injektion wurde 
der Leberglykogengeh. zu 0,077—0,11%, das Muskelglykogen zu 0,03—0,057 bestimmt. 
Es war also das Glykogen vermindert. Danach beginnt das Leberglykogen zu steigen,
2 Stdn. nach der Injektion erreicht es etwa den Normalwert hungernder Tiere u. nach 
18 Stdn. dariiber hinaus Werte zwischen 1,7 u. 3,7%. Nach der 18. Stde. sinkt das 
Leberglykogen schnell auf den Normalwert ab. Das Glykogen der Muskeln bleibt auf 
dem in der ersten Stde. erreichten niedrigen Stand wahrend der Dauer des Vers. 
(42 Stdn.) stehen. Die Werte jeder Periode wurden an 4 Tieren ermittelt. Das Ab- 
sinken des Glykogens in der 1. Stde. ist die Eolge einer Speicherung des Adrenalins 
in der Leber, wie sie boi Injektion einer anderen Aminosauro aueh erfolgt; diese Spei
cherung hat eine Glykogenolyse zur Eolge, die ihrerseits in Verbindung mit dem von 
Co r i  u. Co r i  aufgefundenen geringeren Glucoseverbrauch der Muskeln zur Hyper- 
glykamie fiikrt. Nach 2 Stdn. ist das Adrenalin aus der Leber abgewandert oder zer- 
stórt. Die Glykogenbldg. aus der von den Muskeln unter der Adrenalinwrkg. in den 
Kreislauf abgegebenen Milchsaure iiberwiegt nun die Glykogenolyse, der Glykogengeh. 
der Leber steigt. Hort die Milchsaurebldg. aus den Muskeln auf, so wiichst unter dem 
nun wieder normalen Bedarf der Muskeln an Zucker dio Glykogenolyse u. der Glykogen
geh. der Leber sinkt wieder rasch ab, eine Erscheinung, die etwa 18 Stdn. nach der 
Injektion einzutreten pflegt. — Bei einer anderen Versuchsreihe wurde 1 mg Adrenalin 
gespritzt u. darauf nach verschiedenen Zeiten 5 Insulineinheiten pro kg Tiergewicht. 
Die Insulinwrkg. bestand in einer Vermehrung des Leberglykogens, dio besonders zu 
den Zeiten sich bemerkbar machte, in denen nach Adrenalin allein eine Yermindernng 
des Glykogengeh. aufgetreten war. Im Muskel war der Glykogengeh. gegenuber 
der ersten Serie etwas vermehrt. — Aus diesen Resultaten ist der SchluB zu ziehen, 
daB das Adrenalin Glykogenolyse in der Leber verursacht u. den Verbraueh von Zucker 
in den Muskeln herabsetzt. Insulin hindert die Glykogenolyse u. ist ein Befórderer 
des Zuckerverbrauchs in der Peripherie. (Journ. biol. Chemistry 85. 1—20. Dez. 1929. 
Stanford Univ., Calif., Biochem. Lab.) W a d e h n .

Pius Muller, Die Zuckerkrankheit und ihre Beeinflussung durcli Insulin. Ubersicht. 
(Naturwiss. 18- 25—33. 10/1. 1930. Heidelberg, Med. Klin.) W a d e h n .

Helmuth Ulrich, Insulin bei akromegalem Diabetes. Die Behauptung von Y a t e r  
u. von Co l w e l l , daB Insulin bei akromegalem Diabetes ebenso wirkte wie bei 
insulinarem Diabetes, laBt sich auf Grund eigener Beobachtungen u. krit. Wurdigung 
der von den genannten Autoren berichteten Falle nicht aufrecht erhalten. (Arch. 
internal Med. 43. 785—94. Juni 1929. Boston, School of Med. Univ.) W a d e h n .

F. Rathery, R. Kourilsky und S. Gibert, Die anfanglichen Verdnderungen des 
Leber- und Muskelglykogens beim normalen Hunde nach Insulin. (Vgl. C. 1930. I. 2116.) 
Schon 15 Min. nach der intrajugularen oder intraportalen Insulininjektion (20—90 Ein- 
heiten) sinkt das Leberglykogen um etwa 46% (30—85% in 10 Yerss.) ab. Die intra- 
jugulare Injektion gibt keine geringeren Senkungen ais die intraportale. In  einem Fali war 
bei sehr geringem Geh. an Leberglykogen kein Fallen, sondern ein Anstieg zu beobachten, 
sonst war aber keine Beziehung zwischen der Hohe des Glykogengeh. u. der Senkung auf- 
zufinden. Aueh das Muskelglykogen wurde durch die Insulininjektion yermindert, 
allerdings war die Senkung erlieblich geringer; Ausnahmen waren nicht selten. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 103. 307—08. 7/2. 1930.) W a d e h n .

L. Haberlandt, Weitere Untersuchungen iiber den Erregungsstoff im Zentral- 
nervensystem. (Vgl. C. 1930. I. 1635.) Frosche wurden mit Hirn u. Riickenmark 
anderer Fróseho gefiittert. Die Refleserregbarkeit ■wurde nach Dekapitieren durch 
Eintauchen des Beines in 0,05—0,01%ig. Essigsaure gepriift. — Wie nach Injektion 
von Hirn oder Riickenmark wurde jetzt in einem Teil der Falle eine Steigerung der
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Reflesęrregbarkeit festgestellt. Fehlt trotz deutlich gesteigerter Motilitilt diese 
Steigerung der Reflcxerregbarkeit oder ist nur die Reflexzeit yerlangert, so wird es 
vom Vf. ais Ermiidungssymptom aufgefaBt. ( P f l u g e r s  Arch. Physiol. 224. 297 
bis 303. 20/2. 1930. Innsbruck, Univ., Physiol. Inst.) F. M u l l e r .

Bertha Teich, Festlegung einiger chemischer Konstanten im normalen Meer- 
schweinchenblut. Die untersuchten Werte schwankten zwisehen: Ca =  0,060—0,130, 
K =  0,53—0,99, P  =  0,22—0,43 g pro 1000 ccm Blut; die Alkalireserve 19,33 bis 
30,35 vol. C02 auf 100 Plasma (bei jungen Tieren 33—65,2 vol. C02 pro 100 Plasma); 
pH =  7,36—7,39 (bzw. 7,23—7,30 bei den jungen Tieren). Trockenriickstand 14,09 
bis 22,61 g, Asche 1,22—1,95 auf 100 ccm Blut. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 151—53. 
18/10. 1929. Bukarest, Serol. Inst., chem. Lab.) O p p e n h e i m e r .

E. J. Bigwood und A. W uillot, U ber das „Unvergdrbare“ im Blut. Die Menge des 
„Unvergarbaren“ im Blut wird dtirch die Hóhe des Zusatzes an Hefe nicht verandcrt. 
Die Einwendungen von E g e  u . ROCHE sind unbcgrimdet. (Compt. rend. Soc. B iol. 103. 
43—45. 10/1. 1930.) W a d e h n .

Y. Pourbaix, Veranderungen der chemischen Blutzusammensetzung bei mit radio- 
aktiven Substanzen injizierten Tieren: Ioniumnitrat. Kaninchen erhielten %  Jahr lang 
wóchentlich 2 ccm einer l% 0ig. Ioniumnitratlsg. injiziert. Das Befinden der Tiere 
war wahrend des gróBten Teils der Behandlung unveriindert, erst nach liingerer Zeit 
setzt eine Anamie durch langsame Zcrstórung des blutbildenden Apparates ein. In 
der Zeit des Wohlbefindens der Tiere war bereits der Blutzucker erhóht, Glucose- 
fiitterung braclite liingero u. hóhere Blutzuckerwerte ais n., der Cholesteringeh. im Blut 
war gesteigert auf 0,454 sta tt 0,122. Mit dem Auftreten der Anamie geht ein Absinken 
des Globulins einher, dcm ein Ansteigen des Albumins entspricht. Der Quotient 
Albumin: Globulin wird 4,4, gegeniiber 0,78—2,8 in der Norm. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 103. 536—38. 21/2. 1930.) W a d e h n .

M. Loeper, A. Lemaire und J. Patel, Die Wir kun g des Ephedrins auf den venosen 
Blutdruck und den der Ruckenmarksfliissigkeit vor und nach der Yohimbinisalion. (Vgl.
C. 1930. I. 1956.) Die Injektion von 5 mg Ephedrinchlorliydrat erzeugte beim chlorali- 
sierten Hunde Steigerung des arteriellen u. Senkung des yenósen u. spinalcn Druckes. 
Nach der Yohimbinisation bringt die erneuto Einspritzung von Ephedrin keine Er- 
hóhung des arteriellen Druckes mehr, der venóse u. spinało Druck verhalten sich wie 
vorher. Adrenalin erhoht auch nach der Yohimbinisation den yenósen u. spinalen Druck. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 102. 989—91. 3/1. 1930.) W a d e h n .

L. Bugnard, Choleslerin und Blutdurćhgang durch die Lungen. Cholesterinbestst. 
im Blut vor u. nach Lungenpassage. Die Blutkorperchen sind im arterialisierten Blut 
cholesterinreicher. Die Veriinderungen im Gesamtblut sind unbedeutend. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 102. 369—70. 4/11. 1929. Toulouse, Fac. de mćd., Lab. de phar- 
maeodjTn.) O p p e n h e i m e r .

I.-I. Nitzescu und Marie Benetato, Einflufi des Barometerdrucks auf den Gehalt 
des arleriellen Blutes an Milchsaure und anorganischem Phosphor. Milchśaure- u. P-Geh. 
sinken eindeutig bei Yerminderung des Luftdrucks. Ca- u. Glucosegeh. zeigen dagegen 
keine solche eindeutigen Veranderimgen. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 181—83. 
18/10. 1929. Cluj, Med. Klin., physiol. Inst.) O p p e n h e i m e r .

E. D. Gagarina, Schwankungen der Katalase und Antikatalase im Menschenblut 
unter physiologischeti Bedingungen. I. Katalase- und Antilcatalasegehalt im Blut des 
gesunden Menschen. Beim Menschen bestehen indiyiduelle Schwankungen des Katalase- 
u. Antikatalasegch., die jedoeh 20% nicht ubersteigen. Zu yerschiedenen Tages- 
zeiten anderte sich die Katalase parallel mit dem Hamoglobin. Der Antikatalasegeh. 
zeigt nicht diese Konstanz. Die Verdauung beeinfluBt die Blutkatalase nicht. Wahrend 
der Menstruation wiró der Katalase- u. Antikatalasegeh. des Blutes stark erhóht. 
(Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 12. Nr. 33. 329—33.
1929. Moskau, Med.-Biol. Inst.) S c h o n f e l d .

J. Lebduska, Die entziindungshemmende Wirkung von -kolloidalem Magnesium- 
hydroxyd. Entzundungen wurden durch yerschieden lange Einw. von Senfól auf die 
Haut bei Kaninchen heryorgebracht. Der Verlauf der Entziindung nach Injektion 
yon 0,005—0,01 g kolloidalem Mg-Hydroxyd wurde beobaehtet. Schon I Stde. nach der 
Injektion tritt ein Abblassen der Entzundung ein; der Unterschied gegeniiber den 
Kontrollen wird immer gróBer u. erreicht am 6. Tag nach der Injektion den maximalen 
Unterschied mit 5— 6 Graden der Ce r m a k - Skala. Von diesem Zeitpunkt an beginnen
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die Unterschiede geringer zu werden. (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 364—66. 7/2. 
1930.) W a d e h n .

J. Lebduska und F. Cervinka, Die Wirkung von Icolloidalem Magnesiumliydroxyd 
und von Natriumthiosulfat auf die weifien Blutkor-perclien. (Vgl. vorst. Ref.) Kolloidales 
Mg(OH)2 (Praparat Polysan) u. Na2S203 liaben in Konzz. von Viooo—Vio ooo n- er" 
hebliche Wrkg. auf das phagozytare Vermógen der weiBen Blutkorperchen in vitro; es 
kommen Steigerungen auf 250% der Norm vor. 1/io_n- Lsgg. haben im Gegenteil eine 
hindernde Wrkg. (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 366—68. 7/2. 1930.) W a d e h n .

Judo Senshu, Einige Untcrsuchungen iiber die Frage der Iierkunft der Plasma- 
proteine. I. Die Wirkung rerschiedener Gewebe auf die Serumproteine. Zellfreie Organ- 
extrakte haben keine merkliclie proteolyt. Wrkg. auf die Blutproteine. Zellhaltige 
Extrakte lassen sich in 2 Gruppen teilen: die Extrakte von Leber u. Niere zersetzen 
nur Serumalbumin, die Extrakte yon Knochenmark, Milz u. Muskel nur Serumglobulin; 
bei Lungenextralct uberhaupt keine hydrolyt. Wrkg. Hauptsachlich scheint die hydro
lyt. Wrkg. gegeniiber Blutproteinen in Leber u. Muskel lokalisiert zu sein. (Journ. 
Biochemistry 11. 47—54. Juli 1929. Tokyo, Imp. Univ.) K r u g e r .

Judo Senshu, Einige Untersucliungen uber die Frage der Herkunft der Plasma- 
proteine. II. Die Beziehung zwischen dem hyperalbumindmischen und hyperglobulin- 
amischen Zustande und der Wirkung von Leber und Muskel auf Serumproleine. (I. vgl. 
yofst. Ref.) Die proteolyt. Aktiyitat yerschiedener Orffcmfermente auf die Plasma- 
proteine bei anomaler Verteilung der letzteren, hervorgerufen 1 . durch Plasmapharese,
2. intravenose Injektion vonTyphusvaccin, 3. subcutane Injektion von Hamatoporphyrin 
u. Einw. von Sonnenlieht wird an Kaninchen untersucht. Hyperalbuminamie war 
stets yon einer Zunahme der proteolyt. Aktiyitat der Leber, Hyperglobulinamie stets 
von einer starken Zunahme der proteolyt. Aktiyitat des Muskels begleitet. (Journ. 
Biochemistry 11. 55—63. Juli 1929. Tokyo Imp. Univ.) K r u g e r .

Judo Senshu, Einige Untersucliungen uber die Frage der Iierlcunft der Plasma- 
proteine. III. ShcJcstoff- und Schicefelgelialt von Leber und Muskel im hyperalbumin
dmischen und hyperglobulinamischen Zustande. (II. vgl. vorst. Ref.) Bei Hyperalbumin
amie mit gesteigerter proteolyt. Aktiyitat der Leber gegeniiber T?la,sma,-Albumin Ab- 
nahme des Verhaltnisses S : N in der Leber, bei Hyperglobulinamie m it gesteigerter 
proteolyt. Aktiyitat der Muskelzcllen gegen Plasma-G-7o6i/JMi stets Zunahme des Ver- 
haltnisses S : N im Muskel. Vf. schlieBt, daB Leber u. Muskel boi der Regulierung der 
Produktion u. Ausnutzung der Plasmaproteine eine bestimmte Rolle spielen u. ge- 
gebenenfalls ais Quelle fiir Albumin bzw. Globulin dienen konnen. (Journ. Biochemistry
11. 65—68. Juli 1929. Tokyo Imp. Univ.) K r u g e r .

J. da Gosta Cruz, Verdnderungen der verscliiedenen Alexinfral:tionen beim gelben 
Fieber. (Vgl. C. 1930. I. 1636.) Im Serum von Gelbfieberkranken ist die Globulin- 
fraktion des Alexins stets, wenn auch in wechselnden Mengen yorhanden, dagegen 
fehlt die Albuminfraktion in den Fallen, in denen keine Hiimolyse in Alexinverss. 
auftritt. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 51—53. 18/10. 1929. Rio de Janeiro, Inst. 
Os w a l d o  Cr u z .) O p p e n h e i m e r .

Martha W. Ekola, Eeaktionen von subcutanem Oewebe auf Na-Ricinoleat und 
andere fremde Substanzen. Erwachsenen Kaninchen wurden subcutan folgende Sub
stanzen in Dosen von 1 ccm injiziert: 1%'g- Trypanblaulsg., l°/0ig. Na-Ricinoleatlsg., 
Diphtherietoxin (1: 500), Diphtherieyaccin u. eine Kombination von Na-Ricinoleat u. 
Diphtherietoxin. Die Unterss. zeigten, daB Seife, Diphtherietoxin +  Seife u. Vaccin 
keine stiirkeren Reizmittel auf das subcutane Gewebe sind ais Trypanblau, das yon 
den Vitalfarbstoffen die geringste Toxitat besitzt. Diphtherietoxin allein erregt etwas 
mehr Nekrose ais die anderen Reizmittel. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 854—56. 
Juni 1929. Minnesota, Dep. f. Zoology, Univ.) M a h n .

F. Maignon, Uber die Umwandlung von Fetten in Kohleliydrate bei lebenden Wesen. 
Ubertragung auf die Diabetesbehandlung. Fett- oder Olernahrung bewirkt bei Hunden, 
die yorher einige Tage gehungert haben, nie eine Zunahme des Leber- oder Muskel- 
glykogens. Beim Diabetiker yerschwindet Glykosurie, Hyperglykamie, Ketose, wenn 
die. Kohlehydrate in der Nahrung ohne EiweiByermehrung ganz weggelassen werden. 
Auch der Allgemeinzustand wird mit dieser Behandlung gebessert. (Buli. Soc. Chim. 
biol. 1 1 . 943—55. Sept.-Okt. 1929.) O p p e n h e i m e r .

C.-T. Rietti, Zusammensetzung und Nahrwert von Algarroba und Patay. Algarroba 
ist das Mehl aus den Samen yon Prosopis alba G-riesebach, einer Leguminose; Patay 
ist ein Gebaek, das aus der schwarzen Algarroba (Prosopis nigra, Hieron) gefertigt
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wird. Die Analysenwerte yon Algarroba (Patay): W . 6,7 (9,7); Asche 2,7 (6,7); Gcsamt- 
zucker 44,4 (49,7); Amidę 8,0 (10,4); Celluloso 10,0 (5,9); Pentosane 4,4 (3,5); EiweiB- 
stoffo 6,66 (4,4); Fett 0,76 (1,22). Beide Nahrungsmittel sind eiweiBarm u. das vor- 
handene EiweiB ist nicht yollwertig. Vitamine A, C, D fehlen. (Compt. rend. Soc. Biol.
1 0 2 . 1104—05. 3/1. 1930.) W a d e h n .

Wendell H. Griffith, Ein wirkung von Nahrungsfaktoren auf Wachstum ton 
Batten bei Diaien, die Na-Benzoat enthalten. Vf. studierte den EinfluB eines Zusatzes 
von Trockenhefe (150—300 mg) zu einer Na-Benzoat enthaltenden Grunddiat in bezug 
auf Wachstum u. Entw. junger Ratten. Die tox. Benzoatkonz. war in dieser Nahrung
3,5%, wahrend sie in den yorhergehenden Verss. 3% betragen hatte. Die bessere Tole- 
ranz dieser Nahrung wurde auf die wirksamere Ausnutzung des Futters dureh den 
Hefezusatz u. auf den Glykokollgeh. der Hefeproteine zuruckgefiihrt. (Proeeed. Soc. 
exp. Med. Biol. 26 . 858—60. Juni 1929. St. Louis, Departm. of Biological Chem., Univ. 
School of Med.) M a h n .

E. Feige, Neue Vitaminfragen. Kurzer Ubersiclitsbericht. Hinweis auf die Be
deutung der Leber (von Schlachttieren) u. von Fischen ais Vitaminquellen. Desgleichen 
die Wertung der Kleinlebewesen im Pansen der Wiederkauer, der Strahlung u. des 
Standorts. (Umschau 34 . 186—87. 8/3. 1930.) S c h w a ib o l d .

Jack Cecil Drummond und Richard Alan Morton, Beobachtungen zur Erforscliung 
des VitaminA. Vff. haben an 6 yerschiedenen Lebertranmustern nach yerscliiedencn 
Methoden den Vitamin A-Geh. bestimmt u. gefunden, daB die biol. erhaltenen Er
gebnisse, die Farbrk. nach R osenheim  u . D rum m ond u . die relatiye Intensitat der 
Absorptionsbande 328[ip nach M o rto n  u. H eilbrO N  (C. 19 2 9 - I. 2089) einander 
eng parallel laufen. Proben yon diesen Mustern wurden zur Halfte im Tageslicht, 
zur Halfte im Dunkeln aufbewahrt u. nach einem Jahr emout gepriift. Es konnte 
festgestellt werden, daB das VitaminA im Licht etwas weitergehend zerstórt war. 
Auch hier stimmten die drei method. Ergebnisse eng iiberein. Im ganzen betrug der 
Verlust etwa 50%. Die Best. nach der U. S. P h a r m a k o p o e wird ais unzuver- 
lassig zuruckgewiesen. Die Vorwiirfe S te u d e ls  (C. 1 9 2 8 . I. 2433. 1 9 2 9 . II. 1331), 
der mit akt. Praparaten die blaue Farbrk. nicht erhalten konnte, sind damit zu er
klaren, daB seine Praparate zu wenig Vitamin A enthielten; das geht auch daraus 
hervor, daB er 1—2 g Materiał benotigte, um ein geringes Wachstum zu erzielen. Die 
empfindliche Arsentrichloridrk. wird nur schwach yon Buttermustern gegeben, bei 
denen 0,1—0,4 g taglich wachstumsfórdernd wirken. In  solchen Fallen muB man 
die chromogene Substanz dureh Darst. des Unyerseifbaren anreichern. AuBerdem 
kommt noeh die Schwierigkeit hinzu, daB lipochrome Pigmente in der Butter eine 
ahnliche blaue Farbrk. geben; yielleicht bietet hier die Best. der 328fi/J,-Absorptions
bande einen Ausweg. AuBerdem wird die Farbrk. dureh W. u. niedere Alkohole ge- 
hemmt. Ob die Eigg. dem Vitamin A oder Substanzen zukommen, die ihm hin- 
sichtlich Verteilung u. Eigg. weitgehend gleiehen, kann nicht entschieden werden. 
(Biochemical Journ. 2 3 . 785—802. 1929. Liyerpool, Univ.) Zimmermann.

Dorothy Louisa, Collison, Eleanor Margaret Hume, Ida Smedley-Maclean 
und Hannah Henderson Smith, Uber die Natur des in griinen Blattem enthaltenen 
Vitamin A . Ais Ausgangsmaterial dienten die griinen u. weiBen Bliitter von Kohl, 
welche nach entsprechendem Trocknen mit PAe. extrahiert wurden. Zur Wertbest. 
der Substanzen wurde der Rattenvers. zugrunde gelegt in der Weise, daB die Mindest- 
dosis bestimmt wurde, welche nach einer Mangelzeit das Tier am Leben erhielt. Aus 
den Extraktruckstanden wurden die unyerseifbaren Riickstiinde erhalten, aus diesen 
Stoffe mit k. bzw. h. Alkohol gewonnen, aus dem Riickstand hiervon wurde bei grunem 
Kohl mit h. PAe. Carotin erhalten. Auf diese Weise wurde ferner aus Spinat u. Riiben 
Carotin isoliert. Hierbei blieb die Wirksamkeit bei den das Carotin enthaltenden 
Fraktionen. Da die Reinheit der zuletzt erhaltenen Carotinkrystalle nicht sichergestellt 
werden konnte, kónnen der Wirksamkeit das Carotin oder andere ihm nahe yerwandte 
Substanzen zugrunde liegen. (Biochemical Journ. 23. 634—47. 1929. London, Dep. 
Experiment. Pathol. u. Biochem., Lister Inst.) Sc h w a ib o l d .

Katharine Hope Coward, Kathleen Mary Key und Barbara Gwynneth Emily 
Morgan, Ein Hinweis auf die Ezistenz eines weiteren, fur das Wachstum der Ratte notigen 
Faktors. Bei lśinger dauernden Ernahrungsyerss. m it einem Futtcrgemisch, welchem nach 
den bisherigen Erfahrungen nur der A-Faktor fehlte, konnten Vff. beobachten, daB auch 
nach Zugabe yon Lebertran in ausreichender Menge allmahlich mangelhaftes Wachstum 
oder Stillstand eintrat. Bei Ersatz des benutzten „yitaminfreien Casein“ dureh ein
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gewohnliches, reines Casein tra t normales Wachstum ein. Milch, frisches Gras u. andere 
Materialien ais Zulage ermóglichten ebenfalls normales Wachstum. Entsprechendes 
Erhitzen (7 Tage, 105°) des gewóhnlichen Caseins machte seine Wrkg. schwacher, 
hob sie aber nicht ganz auf. Durch langes Extrahieren mit sd. A. u. A. konnte etwas 
wirksame Substanz aus dem Casein abgetrennt werden. Dcsgleichen aus Weizenkeim- 
lingen. Faktor B l u. B 2 war in diesem Casein nicht enthalten. Identitat des fraglichen 
Faktors mit E  erscheint unwahrscheinlieh. Biolog. Unterwertigkeit des yitamin- 
freien Caseins (durch Veranderungen bei der Herst.) erscheint nicht ausgeschlossen, 
ist aber auf Grund Yersehiedener Verss. nicht wahrscheinlich. (Biochemical Journ. 23. 
695—709. 1929. London, W. C. 1, Pharmacolog. Laboratories, Pbarm. Soc.) S c h w a ib .

Burt R. Shurly und R. G. Turner, Infektion der Nebenhohlen und der oberen 
Luftwege bei Mangel an Vilamin A. Mikroorganismen, die aus Eiterungen yom oberen 
Respirationstractus u. dem Mittelohr von Ratten isoliert wurden, welche an A-Ayitami- 
nose litten, bewirken eine todliche Tosamie bei Kaninchen. Sie werden ais Mikro- 
coccus catarrhalis A, ais „Friedlander“-ahnlich u. ais Farbstoffbakterien Gruppe 6 
kiassifiziert. Morpholog. sind sie gramnegatiye Kokken. Das tox. Agens ist ein Endo- 
toxin. „Friedlander“-ahnliche, die kein Indol produzierten, erschienen avirulent. 
(Journ. Amer. med. Assoc. 9 4 . 539— 43. 22/2. 1930. Detroit, College of Medicine.) F i s c h .

Katharine Blunt und Ruth Cowan, Die Verbreitung von VitaminD. Lebertran. 
libersiehtsbericht: Steigender Verbrauch des Ols. Seine chem. Zus. Messung der 
antirachit. Kraft. Entstehung u. Vork. in Eigelb, Kuhmilch u. Butter u. menschlicher 
Milch. Lebensmittel ohne Yitamin D. Unterss. der Vff. erwiesen hohe Wirksamkeit 
des Ols yon ólarmen Lebem (bei Fischen im Hungerzustand). (Journ. Amer. med. 
Assoc. 93 . 1219—-23. 19/10. 1929. Chicago, Univ.) S c h w a ib o l d .

Edward Mellanby, Ella Surie und Douglas Creese Harrison, VitaminD im 
Roggenmutterkom. Vff. konnten beobachten, daB Roggenmutterkom die Kalkaufnahme 
der Knochen bei Zugabe zu Rachitis erzeugendem Futter stark fórderte (vgl. M e l l a n b y , 
S u r ie  u. H a r r is o n , C. 1 9 2 8 . II. 1584), weshalb versucht wurde, die Eigg. u. Zu- 
sammenhang oder Ubereinstimmung mit Vitamin D festzustellen. Biolog. Yers. mit 
jungen Hunden. Klin. u. róntgenolog. Diagnose des __Knochenzustandes. Da die wirk
same Substanz der Verseifung widersteht, in A. u. A. 1. ist u. andere mit Vitamin D 
ubereinstimmende Eigg. zeigt, wird angenommen, daB dieses reichlieh im Roggen- 
mutterkorn enthalten ist. Auf Grund yersehiedener Verss. wird wahrscheinlich gemacht, 
daB das in dem Pilz Clayiceps purpurea reichlieh yorkommende Ergosterin sich in 
akt. Form befindet, ohne daB bis jetzt der Vorgang dieser Aktiyierung erklart werden 
konnte. (Biochemical Journ. 2 3 . 710—17. 1929. Sheffield, Univ., Pharmacology 
Dep.) Sc h w a ib o l d .

J. Maisin, W. Mund, Y. Pourbaix und A. Castille, Die Umwandlung von Ergo
sterin in Vitamin D durcli den Einflufi von Radiumemanation. In  Paraffin gel. Ergosterin 
(0,03 g : 30 ecm) wurde im geschlossenen GefaB der Einw. von 65 Millieurie Emanation 
ausgesetzt. Die Priifung an der mit Rachitis erzeugender Kost ernahrten Ratte ergab, 
daB 0,1 mg des bestrahlten Ergosterins mit Sicherheit Rachitis yerhiitete oder rachitis- 
kranke Tiere heilte. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 3 . 534—36. 21/2. 1930.) W a d e h n .

Vera Reader, Ein zweiter hitzeempfindlicher, wasserloslicher, fiir die Emdhrung 
der Ratte notwendiger Faktor. Die Unterss. besohaftigen sich mit der Frage, ob auBer 
den beiden Faktoren B 1 (antineurit., warmeempfindlich) u. B2 (hitzebestandig) noch 
ein oder mehrere weitere existieren (B3). Es zeigte sich, daB bei Zugabe yon jBj u. B 2- 
Extrakten zur sonst, yollstandigen Grundnahrung nach einer gewissen Zeit Wachs- 
tumsstillstand eintrat, durch Zugabe von unyerandertem Hefeestrakt aber wieder 
volles Wachstum erzielt wurde. B3 scheint noch empfindlicher gegen Erhitzung zu 
sein ais B x. Jedoch konnte B?i bis jetzt noch incht isoliert werden, weshalb nicht end- 
gultig bewiesen ist, daB der Wachstumsstillstand nicht durch Racemisierung einer 
Aminosaure oder einer ahnlichen Substanz (durch Hydrolyse) yerursacht wurde. 
(Biochemical Journ. 23. 689—94. 1929. Oxford, Uniy.-Museum, Dep. of Blo
chem.) S c h w a ib o l d .-ui

Chester S. Keeier, Das Beriberiherz. Von den Hypothesen, welche das Zustande- 
kommen der Herzstorungen zu erklaren yersuchen, befurwortet Vf. die Odemtheorie, 
nach welcher das Fehlen yon Vitamin B  zu yermehrter Wasseraufnahme durch den 
Herzmuskel fiihrt. (Arch. internal Med. 45. 1—22. Jan. 1930. Peiping, China.) B u r c h .

T. Sclllossberg, Antiskorbutische Wirkung von bestimmten Fruchten und von 
Kindermehlen. Es geniigte, einer Yitamin C-freien Nahrung 3 ccm Apfelsinensaft
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oder 5 ccm Citronensaft zuzufiigen, um den Ausbrucli des Skorbut bei Meerscheinehen 
zu yerhiiten. Versuchsdauer 3 Monate. 15—20 g Chirimoyo (Anona chirimolia Mili., 
Anonaceae) schiitzte vor Skorbut. Zur Priifung der Kindermełile auf Vitamin C wurden 
64 g des Mehles +  20 g Milchpulver +  5 g Bierhefe +  1 g N ad  gemischt yerfiittert. 
Keines der Kindermehle verliinderte das Auftreten des Skorbuts. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 102. 1104. 3/1. 1930.) W a d e h n .

H. Edin und K. Eriksson, Neue, an Pferden ausgefiihrte Verdaulichkeitsversuche. 
Mit dem Futter wird ein aus Chromoxyd +  Weizenmehl (18,8°/0 Cr20 3) dargestelltes 
Chrommakkaronipraparat innig ycrmischt. Durch Best. des Geh. an organ. Substanz 
pro 100 mg Cr20 3 im Futter u. im Kot laBt sich die Beziehung Nichtvercłauliche Bestand- 
teile/Gesamtfuttermenge ermitteln. Ergebnisse: Verminderung der Tagesration erhóht 
die Verdaulichkeit etwas. Es soli die Futtermenge nicht iiber 2 kg Trockensubstanz 
pro Tag u. 100 kg Lebendgewicht gesteigert werden. — Dio Abhangigkeit der Ver- 
daulichkeit von der Bewegung schwankt mit dem Alter der Tiere. Bei jungen Tieren 
Emiedrigung, bei alteren Erhohung der Verdaulichkeit. — Die Verringerung des EiweiB- 
geh. des Futters beeintrachtigt die Verdaulichkeit nicht. — Jungere Tiere yerdauen 
yollstiindiger ais iiltere, wahrscheinlich, weil sie besser kauen. (Kungl. Landtbruks- 
Akad. Handlingar Tidskr. 68 . 1107—51. 1929. Medd. Centralanstalten Fórsoks- 
viisenet Jordbruksomradet 1929. Nr. 365. Stockholm, Zentralanstalt fiir landwirt- 
schaftliches Versuchswesen, Haustierabtlg.) WlLLSTAEDT.

E. Maurer und H. Ducrue, Zur Kenntnis des Jods ais biogenes Element. XIX. Mitt. 
Der Jod geh alt im normalen tierischen Organismus. (XVIII. vgl. C. 1929. II. 1486.) 
Kurze Ubersieht iiber friihere Ergebnisse bzgl. Jodgeh. u. Jodspeicherung der Schild- 
driise u. anderer tierischer Organe. Mitteilung der Untersuchungsergebnisse an den 
meisten wichtigeren Kórperbestandtoilen von einer Anzahl Kaninchen des gleichen 
Zuehtkreises u. Besprechung der Besultate. (Biochem. Ztschr. 217. 227—30. 7/1.
1930. Miinchen, Uruv.-Kinderpoliklinik.) SCHWAIBOLD.

E. Maurer und H.'Ducrue, Zur Kenntnis des Jods ais biogenes Element. XX. Mitt. 
Die Beeinflufibarkeit des Jodgehaltes im tierischen Organismus durch perorale Zufuhr 
geringer Mengen anorganisch gebundenen Jods. (XIX. vgl. yorst. Ref.) In Fortsetzung 
der vorst. ref. Unterss. wurden dio Korperbestandteile einer Anzahl Kaninchen 24 Stdn. 
nach Eingabe yon 10 y J  ais Jodkali pro g Gewicht untersucht. Die Untersuchungs
ergebnisse werden angefuhrt u. hinsichtlich des Speicherungsvermógens der yer- 
sehiedenen Teile besprochen. (Biochem. Ztschr. 217. 231—35. 7/1. 1930. Munchen, 
Uniy.-Kinderpoliklinik.) S c h w a ib o l d .

E. Pribyl, Wirkung des Magnesiumions auf den Calciumstoffwechsel im Organismus. 
Das Mg-Ion kann nicht ais Antagonist fiir den Ca-Stoffwechsel aufgefaBt werden. 
Zufuhr von Mg-Salzen, dereń Anion zu C02 verbrannt wird, yerursachen Ca-Retention. 
Veriinderungen im Ca-Geh. des Blutes sind kein Maflstab fiir die Ca-Ausscheidung 
oder -Ansammlung. In  absteigender Reihenfolge ihres Ca-retinierenden Einflusses 
ordnen sich dio Mg-Verbb.: Hydrosyd >  Phosphat >  Citrat >  Lactat >  Chlorid.
Die Ausscheidung yermehren: Acetat >  Carbonat >  Sulfat. (Compt. rend. Soc. Biol. 
102- 258—60. 18/10. 1929. Brunn, Veteriniirhochsch., Chem. Inst.) OPPENHEIMER.

Pierre Thomas, Maria Malevanaia und Maria Bulgaru, Wirkung kleiner 
Phlorrizindosen auf die Stickstoffausscheidung. (Vgl. C. 1929. I. 2202.) Erganzung u. 
Bestatigung der fruheren Befunde mit Dosen yon 0,5 bis 2,0 mg. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 102. 179—81. 18/10.1929.) O p p e n h e i m e r .

E. Koplowitz, Wechselbeziehungen zwischen Kreatin- und Kohlehydratstoffwechsel.
I. Mitt. Ein fiu  fi peroraler Kreatingaben auf Blutzuckerspiegel und Insulinwirkung.
Durch perorale Zufuhr von 0,4 g Kreatin wird der Blutzucker des Diabetikers gesenkt, 
wenn der Nuchternblutzueker iiber 200 mg-°/0 betriigt, beim n. ist keine deutliclie 
Wrkg. yorhanden. Beim Diabetiker mit einem Nuchternblutzucker uber 200 mg-% 
ist meist eino kurzdauernde Steigerung zu beobachten. Nach Verabreichung kleiner 
Dosen Kreatin iiber einige Tage scheint die Wrkg. yon Insulin nach dieser Medikation 
in geringem MaBe yerstiirkt zu sein. (Ztschr. klin. Med. 112. 150—64. 17/12. 1929. 
Berlin, II. Med. Klinik d. Cliaritć.) M e i e r .

E. Koplowitz, Wechselbeziehungen zwischen Kreatin- und Kohlehydratstoffwechsel.
II. Mitt. Einflufi peroraler Kreatingaben auf den Nuchlemblutzucker von Diabetikem 
icćihrewl der Insulinbeliandlung. (Vgl. yorst. Ref.) Bei taglicher Zufuhr von Kreatin 
ist beim insulinbehandelten Diabetiker der Nuchternblutzucker wiihrend u. nach der
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Iireatingabe hiiufig niedriger ais ohne Kreatinzufuhr. (Ztschr. klin. Med. 112. 165—74.
1929.) Me i e r .

I.-I. Nitzescu und M. Benetato, Uber die Ausnutzung der Penlosen durch den 
tierischen Organismus. Die Wirkung der Penlosen bei intrarenoser Injektion auf die 
Sekretion von Lactose. Milcliendo Liimmer lieB man mehrere Tage lang hungern. Der 
Lactosegeh. der Milch sinkt in dieser Zeit langsam, z. B. von 5 auf 3,5% ab. Diesen 
Tieren wurde der zu priifende Zucker (40 g in 400 ccm W.) 3-mal taglich intravenós 
langsam injiziert. Es war gefunden worden, daB nach Glucosezufuhr der Lactosegeh. 
der Milch sogleich ansteigt; dieselbe Steigerung ist bei Verwendung von Xylose, 
Rhamnose u. Arabinose zu beobachten, wenn aueh graduell in geringerem MaB. Rohr- 
zucker war ganz ohne Einw. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 1119—22. 3/1. 1930.) W ad.

Karl Zipf, Uber kontrakturerregende Muskelgifte. II. Mitt. Die antagonistische 
Wirkung des Calciums gegenuber Natriumrhodanid, Natriumsalicylat, Natriumbenzoat 
und Natriumjodid- (I. vgl. C. 1929. I. 2662.) Am isolierten Kaltblutermuskel wurde 
die Wrkg. von Na-Rhodanid, Na-J, Na-Salicylat u. Na-Benzoat u. dereń antagonist. 
Beeinflussung durch Calcium untersucht, um festzustellen, ob das Gegengift am Zell- 
substrat oder, was wahrscheinlich war, am Gifte angreift. Die genannten Gifte bewirken 
eino rasche reversible Anfangsverkiirzung u. starko fibrillare Zuckungen, bei hohen 
Konzz. eine Dauerverkurzung, die nach liingerer Einw. irreversibel ist. Histolog. 
war dann eine Strukturzerstórung nicht erkennbar. Durch CaCl2-Zusatz wurden nun 
Anfangsverkurzung, u. fibrillare Zuckungen gehemmt, u. zwar dadurch, daB weniger 
dissoziierte Ca-Salze entstehen; das konnte sowohl durch Gefrierpunktserniedrigung, 
ais aueh durch Leitfiihigkeitsmessungen gezeigt werden. Die fibrillaren Zuckungen 
am Muskel, die durch jegliche Ca-Verarmung hervorgerufen werden kónnen, werdon 
also aueh fiir die genannten Kontrakturgifto in diesem Sinne aufgeklart, ihr Angriff 
erfolgt also extracellular. Die zweite Phase der Giftwrkg.: Dauerkontraktur dagegen 
beruht auf einer Spontangerinnung des Muskelplasmas; sie wird ausgelóst durch die 
Gifte u. durch das Calcium synergist. gofórdert. (Vgl. E u r t h , Ergebn. d. Physiol. 17 
1919). Da die intracelluliire Wrkg. der Kontrakturgifte durcli CaCl2 nicht gehemmt 
wird, ist die Annahme einer abdichtenden Wrkg. des Ca auf die Zollgrenzflachen un- 
berechtigt. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 149. 76—85. Marz 1930.) ZiMMERMANN.

Karl Zipf, Uber kontrakturerregende Muskelgifte. III. Mitt. Die antagonistische 
Wirkung der Lokalanasthetica gegeniiber Natriumrhodanid, Natriumsalicylat, Natrium
benzoat und Natriumjodid. (II. vgl. vorst. Ref.) Lokalaniisthetika, wie Novokain, 
Kokain, Tutokain, manchmal aueh Atropin, verhinderten die Wrkg. der Kontraktur
gifte in allenPhasen; aueh in diesem Ealle konnte durch die Gefrierpunktserniedrigung 
u. die Leitfahigkeitsmessung gezeigt werden, daB die Alkaloid-Kontrakturgiftverbb. 
nur wenig dissoziiert sind. Da die synergist. Wrkg. des Ca (vgl. vorst. Ref.) fehlt, 
bleibt aueh die Dauerkontraktur aus. (Arch. exp. Pathol. Pliarmakol. 149. 86—93. 
Marz 1930.) ZiMMERMANN.

Karl Zipf, Uber kontrakturerregende Muskelgifte. IV. Mitt. Die Aufhebung der 
Coffeinwirlcung durch Natriumsalicylat und Natriumbenzoat. (III. vgl. vorst. Ref.) 
S c h u l l e r  (C. 1925. II. 208) hat darauf hingewiesen, daB die Aufhebung der Coffein- 
dauerverkurzung durch Natriumsalieyfat u. Natriumbenzoat ein extracellularcr Vor- 
gang ist. Vf. pflichtet der Annahme der Bldg. einer Komplexverb. nicht bei. Die 
lóslichkeiterlióhende Wrkg. eines Stoffes gegenuber Coffein ist kein Gradmesser fur 
seine antagonist. •Wrkg. Die Lóslichkeit des Coffeins in yerschicdenen Lsgg. fiillt in 
folgender Reihe: Oxyphenylchinolindicarbonsaures Lithium >  Natriumsalicylat >
Kai. guajacosulfonic. >  Sulfosalicylsaure >  p-Toluolsulfosiiure >  Natr. p-toluol- 
sulfonic. >  Natriumbenzoat >  Na-Sulfosalicylat >  Na-Rhodanid >  Natriumjodid. 
Die Korper wirken aber von Na-Salicylat u. Benzoat abgesehen sogar verstarkend 
auf die Muskelwrkg. des Nicotins. Der Teilungskoeffizient Chlf./W. ist der vorstehenden 
Reihe umgekehrt proportional u. also aueh kein MaB fur die antagonist. Wrkg. Aueh 
die Gefrierpunktserniedrigung ist der biolog. Wrkg. nicht gleichsinnig. DaB dieses 
Verh. nicht durch Annahme einer Komplexbldg. erkliirt werden darf, folgt daraus, 
daB das elektr. Leityermógen der Salzlsg. nach Zusatz von Coffein nahezu unyeriindert 
bleibt. Die Gefrierpunktsdepressionsyerringerung muB also hauptsachlich ais Poly- 
merisation, nur in geringem MaBe ais yerringerte Dissoziation erkliirt werden. Die 
Lóslichkeitsbegunstigung des Coffeins in W. durch Zusatz yon Na-Salicylat beruht auf 
einer Anderung der Natur des Lósungsm. Die antagonist. Wrkg' gegenuber Coffein 
kommt nur dann zustande, wenn der Antagonist bei starkem Lósungsvermógen fiir

XII. 1. 176
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Coffein moglichst wenig muskelgiftig ist. Die Muskelgiftigkeit der genannten Prodd. 
verliiuft in folgender Reihe: p-Toluolsulfosaure >  Sulfosalicylsaure >  Kai. guajaco- 
sulfonic. >  OxyphenylehinoIindicarbonsaures Li >  p-toluolsulfosaures Natrium >  Na- 
Sulfosalicylat >  Na-Salicylat >  Na-Benzoat. Bei der antagonist. Wrkg. von Natrium- 
salicylat u. Natriumbenzoat gegeniiber dem Coffeineffekt spielen also 3 Faktoren mit:
1. Dio Zunahme der Loslichkeit in W. oder dio Abnahme des Teilungskoeffizienten 
Muskel/W. 2. Forderung der Bldg. polymerer Coffeinmol. 3. Entstehung von schlechtor 
dissoziiertem Coffeinsalicylat u. Benzoat. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 149. 
94—104. Marz 1930.) ZiMMERMANN.

K arl Zipf, tlber kontrakturerregende Muskelgifte. V. Mitt. Die Lokalanaslhetica 
und Atropin ais Kontrakturgifte. (IV. ygl. vorst. Ref.) Konz. Lsgg. der Lokalaniisthetica- 
Hydrochloride rufen bei neutraler oder schwach saurer Rk. leichte Dauerveikiirzungen 
hervor, die von hydrolyt. abgespaltener freier Base hervorgerufen werden. Zusatz 
von NaHCO., yerstiirkt die Wrkg. u. geeignete Mengen 7»o-n- Na OH losen starkę 
Dauerkontraktur aus, die anfangs reyersibel, spiiter aber dureh Ringerlsg. noch ver- 
starkt wird. Der Antagonismus gegeniiber der Coffeinkontraktur tr itt  in alkal. Rk. 
nur bei starken Verdunnungen der Alkaloidbasen ein. Das gleiche Verh. zeigen Lokal- 
anasthetica u. Atropin gegeniiber der Chinin-, Methylenblau-, Nilblau- u. o-Nitranilin- 
kontraktur. Verminderung der Hydroxylionenkonz. yerhindert die Kontraktur. CaCl2 
u. SrCl2 beeinflussen nicht; MgCl2 hemmt manchmal. Histolog. bewirken die Alkaloid
basen am Muskel kornigen u. klumpigen Zerfall u. Rupturen der Biindel, die Quer- 
streifung yersehwindet. Die dureh Lokalaniisthetica hervorgerufene Milch- u. Phosphor- 
saurevermehrung wird ais eine Folgę dieser Strukturvcranderung angesehen. (Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 149. 105—15. Marz 1930. Munster, Univ.) ZiMMERMANN.

V. Zagami, MuskelpJiosphagen bei Fisclien. Fiir eine Reihe yon Fischarten wird 
der Phosphagengeh. verschiedener Muskeln bestimmt; gute Schwimmer zeigen im 
allgemeinen einen relativ hoheren Phosphagengeh. ais stationśire, schlecht schwimmende 
Fische; ahnliche Beziehung zwisehen Muskelaktiyitat u. Phosphagengeh. auch fur 
yerseluedene Muskeln desśelben Tieres. Langerer Aufenthalt im Fischkasten, nur in 
flieBendem Seewasser, hatte keine Abnahme des Phosphagengeh. zur Folgę. (Atti 
R. Accad. Lincei [Roma], llcnd. [6] 10. 599—603. 1/12. 1929. Messina, Ist. Centr. 
di Biologia Marina.) K r u g e r .

Irvine H. Page, Die Oiftigkeił non monomlenten und dwalcnlen Kationen fiir 
Seeigeleier. Ais Ergebnis der Toxitatsbestst., bei denen eine Reiho yon Protoplasma- 
oigg. ais Kriterien benutzt wurden, ergab sich fur die Cliloride folgende Giftigkeits- 
reihe: L i>  N a >  C a>  M g>  K >  R b >  Cs. (Biol. Buli. Marinę biol. Lab. 57.
449—57. Dez. 1929.) Op p e n h e i m e r .

Mariano Messini, Erwiderung auf O. Eichler: „Zur Pharmakologie der Perchlorat- 
wirkung.“ Vf. yeróffentlicht eine Anzahl theoret. Betraehtungen im Zusammenhang 
mit der Arbeit von O . E ic h l e r  (C. 1930. I. 1493). E r  faBt die an glatten u. cjucr- 
gestreiften Muskeln ermittelten Tatsachen ais eine ,,Aktivitatsverminderung“ der K' 
auf; er ist ebenfalls der Ansicht, daB das Kaliumchlorat bei den Konzz. der Verss. 
in Lsg. bleibt. Es ist aber wahrseheinlich, daB cs nur teilweise dissoziiert ist. tlbrigens 
sei auch das Verh. des Ilerzens gegenuber Ionen nicht das gleiche wie das der Muskeln. 
Zur Theorie yon E ic h l e r  betreffend der Natriumchloratwrkg. sei zu bemerken, daB 
nach D e s c a m p s  (C. 1926. II. 2066) die Permeabilitat der Zellwande dureh Ca" nicht 
herabgesetzt wird. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 149. 36—38. Marz 1930. Padua, 
Univ.) f ZiMMERMANN.

J. Lebdliska, Pharmakologie und Tozikologie der Zinksalze. Die Koagulation 
des Blutes dureh ZnCl2 liiBt sich selbst in n. Lsg. (6,81%) verhuten, wenn die doppclte 
Menge 2-n. Na-Thiosulfat zugesetzt wird. Dadurch wird intravenóse Injcktion er- 
moglicht. Die tódliche Dosis fiir den Hund betragt 0,015—0,027 g Zn pro kg. Im 
Vordergrund des Vergiftungsbildes steht die Veriinderung der Herztatigkeit. Mit- 
unter kommt es zu Sympathicuslahmung. GcfaBlahmung tr itt  zuriick, ebenso die 
Atmungsbeeinflussung. Der 10. Teil der tódliehen Dosis kann wiederholt ohne Schaden 
gegeben werden. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 260—62. 18/10. 1929. Briinn, Veterin. 
Hochsch., Pharmakol. Inst.) O p p e n h e i m e r .

Fr. Cervinka, Pharmakologie und Tozikologie des Mangans. Nach intravenoser 
Injcktion yon MnCl2 in einer Lsg., die der im yorst. Ref. angegebenen entspricht, 
kommt cs zur alćuten Vergiftung (Blutdrucksenkung, diastol. Hcrzstill stand, Atem- 
lahmung). Die mittlere todliche Dosis fiir den Hund ist 0,056 g/kg. Bei wiederholter
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Injektion von nicht akut' wirksamcn Dosen kommt cs zu Korpergewiclitsverlust, 
Diarrhoen, Verfall. Die Obduktion stellt in solchcn Fallen akut entzundliche Prozesso 
im Darm, mitunter Nieronentzunclung fest. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 2 . 262—64. 
18/10. 1929. Briinn, Veterin.-Hochsch., Pharmakol. Inst.) OPPENHEIMER.

Fr. Chytil, Pharmakologie und Toxikologie des Eisens. Ferriclihrid in ahnlicher 
Weise wie bei den Verss. mit Zn u. Mn (vgl. vorst. Reff.) injiziert, vermutlich also ais 
Ferroletralhional, ist beim Hund todlicli in Mengen von 0,132—0,173 g Fe pro kg. 
Auch bei Fo ist das erstc tox. Symptom die Herzlahmung. Wiederholte Zufuhr yon 
Dosen zu 0,0086 g/kg fiihrt zu cliron. Vergiftung (Darmstorungcn, Atetobeschleu- 
nigung, Temp.-Senkung). (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 2 . 265. 18/10. 1929.) Opp.

M. A. F. Sherif, Die Abspaltung von Formaldehyd im Kammerwasser des Aii/ges 
nach Zufuhr von IIexamin (Urotropin). Es sollte ermittclt werden, ob nach Urotropin- 
eingabo im Kammerwasser u. in der Cerebrospinalfl. Formaldehyd auftritt. Best. 
der [H‘] am Kammerwasser vom Kaninchen ergaben, daB sie kurze Zeit nach der 
Entnahme ansteigt; desbalb wurde prinzipiell das Kammerwasser in einer Atmosphare 
von konstantom C02-Geh. aufbewahrt, dann war die [II'] prakt. konstant. Da die 
genannten FIL nicht genugend sauer sind, entsteht normalerweise aus Urotropin kein 
Formaldehyd. Sotzt man aber durch Injektion von NaH2P 0 4 intravenós die Aciditat 
herauf, so wird unter bestimmten Umstanden der Formaldehydnachweis mit Phloro- 
glucin im Kammerwasser u. in der Cerebrospinalfl. positiv. H alt man die Menge des 
zugefiihrten Phosphats konstant bei 1,6 g/kg, so liefert noch eine Dosis von 0,05 g/ltg 
Urotropin nachweisbare Mengen Formaldehyd. Fiihrt man umgekehrt jedesmal 0,25 g/kg 
Urotropin zu, nachdem man zuvor wechselnde Mengen Phosphat injiziert hat, so ge- 
niigen noch 0,25 g/kg davon intravenós zur Formaldehydabspaltung. Solche Mengen 
sind naturlich fiir den Menschen immer noch sehr lioch, aber immerhin besteht doch 
die Móglichkeit einer gelegentlichen therapcut. Anwendung, etwa bei Irido-Cyclitis. 
(Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 38 . 231—39. Febr. 1930. Cambridge, Univ.) Z im m .

S.-F. Gomes da Costa, Die Wirlcung von Oxyacetylaminophenylarsensaure auf 
Ascaris lumbrieoides des Schweines. Spirocid ( H o c h s t )  (Oxyacetylaminophenyl- 
arsensiiure) wirkt auf das iiberlebcndo Praparat von Ascaris lumbrieoides nicht ein. 
Der Darmsaft yon Hunden, die 1 g Spirocid per os erhalten hatten, fuhrte ebonso wie 
das Blut solcher Ilundo eine sofortige Lahmung des Wurmes herbei. Wirksam ist 
also nicht Spirocid selbst, sondern ein Prod., das aus ihm im Verdauungskanal des 
Hundes entsteht. Verss., derartige akt. Prodd. durch kiinstliche Verdauung hervor- 
zurufen, hatten bislang keinen Erfolg. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 3 . 339—42. 7/2.
1930.) W a d e h n .

S.-F. Gomes da Costa, Die Wirlcung der Oxyacetylaminophenylarsensdure auf 
Taenia serrata und die Ankylostwnidien beim Rundę. (Vgl. vorst. Ref.) Die Einw. von 
Spirocid auf das Taeniapraparat ruft eine Erregbarkeitssteigerung hervor, die stunden- 
lang anhalten kann. Der Darmsaft von Hunden, die 1 g der Substanz durch den Mund 
erhalten, hatten, fiihrto innerlialb 15—45 Min. eine vóllige Paralyse herbei. Uncinaria 
staenocephala war in jeder Hinsicht weniger empfindlich ais Taenia serrata. Um dem 
Darmsaft der Hunde eine todliche Wrkg. zu verleihen, muBten 2—3 g Spirocid ver- 
futtert werden. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 3 . 342. 7/2. 1930.) W a d e h n .

R. St. A. Heathcote und A. L. Urguhart, Die pharmakologischen und toxi- 
kologischen Wirkungen des Acrifld/oins. Angeregt durch einen Fali von Gelbsucht u. 
einen Todesfall durch akute gelbe Leberatrophie im Gcfolge von intravenóser Zufuhr 
von Acriflavin untersuchen die Vff., welche Veranderungen die intravenóse Zufuhr 
von Acriflavin in nicht letalen Dosen uber eine Periode von 1—4 Wochen in kurzeń 
Intervallen auslóst. AuBerdem wurde die Wrkg. ąuf den glatten, quergestreiften u. 
den Herzmuskel verfolgt u. die geringste letale Dosis ermittelt. — Acriflavin in Konzz. 
bis 1: 1000000 hemmte das Hcrz der Krote, Konz. von 1: 10000 stellte das Herz in 
Diastole still, 1: 100000 setzte Schlaggeschwindigkeit u. Amplitudę herab. Das Gift 
wird vom Herzmuskel adsorbiert u. nur langsam gegen Ringerlsg. abgegeben; dabei 
kekrt die Amplitudę, aber nicht die Schlaggeschwindigkeit zur Norm zurućk. Da 
Atropin diese Herzkurve nicht verandert, Lahmimg der Yagusganglien die Herzhemmung 
nicht behindert (vgl. C. 1 9 2 3 . III. 88), schcint ein direkter EinfluB auf den Herzmuskel, 
aber nicht Vaguswrkg. vorzuliegen. Andererseits aber war nach Durchstromung mit 
Acriflavin auch die Nicotinwrkg. teilweise herabgesetzt. Adrenalin u. Arecolin dagegen 
erwiesen sich ais vóllig wirksam. Es ist also erwiesen, daB die Nervenenden der post

n e *
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ganglionaren sympath. u. parasympath. Neura dureh das Gift nicht angegriffen werden.
— Lsgg. von 1: 10000 bis 1: 50000 lósten bemerkenswerte Veranderungen der Blut- 
gefaByoll. der Króte nicht aus. — Am Kaninchendarm wurden dureh Aeriflavin 1: 50000 
bis 1: 250000 der Muskeltonus u. die Pendelbewegungen erhóht, ohne daB spater eine 
Hemmung sich beobachten licB. Stiirkere Konzz. lósten bald eine Hemmung aus, 
bei Konz. 1:10000 tra t nur noeh gelegentlieh eino Reizwrkg. auf, die entweder sofort 
oder in kurzem dureh die Hemmung iiberlagert wird. Aus dem Verh. gegen Atropin, 
gegen Arecolin u. BaCl2 folgt auch hier, daB die Endnerven des parasympath. Systems 
nicht gelahmt waren. — Am ąuergestreiften Muskel setzt Acriflayin 1: 20000 die GroBe 
der Kontraktion herab, 1: 50000 blieb ohne Einw. In  Konz. von 1: 3000 erwies es 
sich ais stark tox., lóste Dauerkontraktion u. Unerregbarkeit iiber 90 Minuten aus. — 
Am anasthesierten Hund setzte Acriflayin den Blutdruok stark herab u. parallel damit 
auch das Vol. einiger Organe. Auch in diesen Verss. waren dio Nervenenden des sympatii, 
u. parasympath. Systems intakt. Doch scheinen wie beim Krotenherz die Vagus- 
ganglienzellen beeinfluBt. — Ais geringste letale Dosis wurde 30 mg/kg, gelegentlieh 
25 mg/kg, an Hunden u. Kaninchen beobachtet. In  allen Fallen sistierte dio Atmung, 
wahrend das Herz noeh ctwas langer sehlug, u. der Tod tra t mit allen iiblichen An- 
zeiehen yon Asphyxie ein. Die nervdse Leitungsbahn der Atmung (Phrenicus) erwies 
sich intakt. Anscheinend hiingt der Atemstillstand mit einer Blutleere im Geliirn 
infolge der Blutdrucksenkung zusammen. Die dureh dauernde Zufuhr subletaler Dosen 
liervorgerufenen histolog. Veranderungen bestehen in Leberatrophie mit Nekrose des 
Parenchyms, an den Nieren Atrophie des Tubularepithels infolge yon Entziindung, 
an der Milz dureh eisenhaltige Pigmenteinlagerungen, dio jedenfalls dureh Zerstorung 
yon Erythrocyten zustandekommen. {Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 38. 145 
bis 160. Febr. 1930. Cairo, Univ.) Z im m e r m a n n .

Bruno Kindt und Hubert Vollmer, Untersuchungen iiber pharmakologische Eigen- 
schaften des (3-Na/phthochinolins und einiger seiner Ablcommlinge. Vff. untersuchten die 
pharmakolog. Wrkg. von /9-Naphthochinolin u. einigen seiner Doriyy., sowie auch von 
p-Phenanthrolin am Kalt- u. Warmbluter. Die geringste tox. Dosis vom fS-Naphtho- 
chinolin am Frosch betrug ca. 0,03 mg/g. Letal war fur $  Eskulenten u. Temporarien 
0,15 mg/g, fiir £ gelegentlieh etwas weniger. Injektion in den Lymphsack bewirkt 
Lahmung der yorderen Extremitaten, Narkose, Erlóschen der Reflexo bis auf den 
Cornealreflex, systol. Herzstillstand u. histolog. Veranderungen, anscheinend fettige 
Infiltration; am Gastrocnemius starkę Muskelgiftigkeit, bei Verdiinnungen 1: 10 000 
gelegentlieh Leistungssteigerung. Bei der Wrkg. auf das Herz Bldg. auffallender 
Gruppen yon zunachst 7—8, dann 5, schlieBlich 2 Sehlagen u. Reizleitungsstórung. 
Am Kaninchen bewirkt /J-Naphthochinolin starkę Temp.-Senkungen, subpleurale 
Blutungen u. Hśimorrkagien in Leber u. Niere. Dosis letalis am Meerschweinchen
1 mg/g, in kleineren Dosen bei einer Gesamtmenge von 3 mg/g. Fiiulnis wird yerhindert 
in Mengen von 1: 400 bis 1: 500. — Mono- u. Dinitronaphthochinolin wurde wegen der 
Schwerloslichkeit nicht untersucht. — Nitroamino-fi-naphthochinolin war gegeniiber 
dem Naphthochinolin entgiftet. Es wurde beobachtet: Nach kleinsten Dosen gesteigerte 
Erregbarkeit, Vorderarmlahmungen, systol. Herzstillstand. — Letale Dosis von Mcmo- 
amino-fi-naphthochinolin 0,54—0,6 mg/g Frosch, vom Diaminoderiv. 0,51 mg/g <J, 
bei ę 0,4—0,44 mg/g u. ahnliche Wrkgg. wie zuvor. Auch diese Kórper waren un- 
giftiger ais das Naphthochinolin. Faulnis wurde gehemmt in einer Verdunnung 1: 600 
beim Monoamino-, 1: 1000 beim Diaminoderiy. — Dosis letalis beim p-Phenanlhrolin: 
0,11 mg/g bis 0,17 mg/g, tox. Dosis unmittelbar yorher. Die narkot. Wrkg. war gering, 
es traten Lśihmungen auf, unregelmaBige Atmimg u. systol. Herzstillstand, zuvor Aus- 
setzen der Yentrikelkontraktion ohne Bldg. von Schlaggruppen. Bakterienwachstum 
wurde gehemmt bei einer Konz. von 1: 200. — Vff. empfehlen, die Darst. der Nitro- 
deriyy. des /S-Naphthochinolins nach H e p k e r  (Monatsh. Chem. 2 7 . 1045) derart zu 
modifizieren, daB man in die Nitriersaure das /j-Naphthochinolin unter sorgfiiltiger 
Kuhlimg einbringt u. unter 10° halt, wenn man das Mononitroderiy. erhalten will. 
Das Dinitroderiy. erhalt man dureh 20—24-std. Erwarmen der Mischung a u f  dem 
Wasserbad im Erlenmeyer. — Aus dem Dinitro-/?-naphthochinolin wurde dureli 
partielle Red. mit NaSH das Nitroamino-p-naplithochinolin, C13H 30 2N3, erhalten. Das 
Chlorhydrat bildet dunlde Nadeln. Zers. iiber 250°. — A m ino-fi-naphthochinolin, 
Ci3H 10N 2. Hellgelbe Krystalle, Chlorhydrat feine seidige hellrote Nadelehen. Zers. iiber 
200°. L, in 100 ccm W. ca. 0,5 g, 20°. Die Eimethylamino- u. Teiramethyldiamino-fl- 
naphihochinoline, sowie die analog. Athylderiw. wurden dargestellt, jedoch nicht zu
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Ende untersucht. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 148. 198—210. Febr. 1930. Greifs- 
wald u. Brcslau, Univ.) ZlMMERMANN.

A. Szakali, Uber die antagonistische Wirkung von Cardiazol und Histamin auf 
die Atmung des Meerschweincliens. E s so llte  u n tersu ch t w erd en , ob  C ard ia zo l das du rch  
H is ta m in  h ervo rgeru fen e A sth m a  beeinflu B t. D ie  A tm u n g  w u rd e m it  H ilfe  einer 
M AREYschen K a p se l in  V erb . m it  ein er T ra ch ea lk an u le  re g istr iert, u. d ie  u n tersu ch ten  
P h arm a ca  w u rd en  in  eine H a lsv en e  m it H ilfe  einer h erzw arts e ingebun den en  K a m ile  
zu ge fu h rt. E in e  C ard ia zo lg ab e  v o n  8,0 m g erh óhte d ie  A tm u n gsfreq u en z u. in  gerin gem  
M aB stabe a u ch  ih re  A m p litu d ę . H is ta m in  (0,08 m g) se tzte  A te m v o l. u. F req u en z 
h erab . A llm a h lic h  t r i t t  E rh o lu n g  ein. Im  G em isch  is t  der A b la u f der K u r v e  ah n lich  
der des H istam in s, d o ch  b le ib t  d ie  A tm u n g  w esen tlich  k ra ftig e r, u . d ie  E rh o lu n g  t r i t t  
sch n eller ein. D e r B efu n d  is t  g le ich , w enn m an zu n a ch st C ard ia zo l u . in  der n ach sten  
V ie rte lstu n d e  d as H is ta m in  g ib t. M an  k a n n  diese W rk g . so erk laren , daB  d ie  zen tral- 
erregende C ard iazoh vrk g. d ie  p erip h er b ed in g te  B ro n ch ia lm u sk elstarre  u berw in d et. 
D o ch  m uB a u c h  e in e  ze n tra le  W rk g . des H istam in s erw ogen w erd en . (A rch . exp . 
P a th o l. P h arm a k o l. 148. 218—21. F eb r. 1930. B e rlin , U n iv .)  ZlMMERMANN.

Lambert F. Mammoser u n d  T. E. Boyd, Einflufi von verscliiedcnen chemischen 
Agenlien auf die Absorplion von Histamin durch den Darni. D e r E in flu B  v o n  Chlf. 
(verd . m it  1—2 V o l. P a ra ffin ó l), 0 ,4 % ig- HGl, Tetrachlorkohlenstoff u. 15—3 0 % ig ’ A. 
a u f d ie  A b so rp tio n  des H istam in s d u rch  den  D arm  w u rd e so stu d iert, daB ju n gen  H u n d en  
H istam in  a llein  (5 m g pro k g  K ó rp e rg e w ich t) oder das H is ta m in  erst n ach  In je k tio n  
der oben gen an n ten  R e ag en tie n  in s D uoden um  ein g efiih rt u. B lu td ru ck , A tm u n g  u. 
P a n k reassek retio n  b e o b a ch te t w u rden . W ah ren d  b e i H ista m in  a lle in  k e in e  B lu td ru ck - 
veriind erun g zu  b eo b ach ten  w ar, t r a t  E rn ied rig u n g  ein, w enn das T ie r  m it den  gen an n ten  
R eag en tien  v o rb eh a n d elt w a r. Bei V o rb eh an d lu n g m it M agen saft v o n  H u n d en  tr a t  
du rch  H is ta m in  n u r eine le ich te  E rn ied rigu n g  ein. N a F  b lieb  in  K o n z z . v o n  l °/0 w irk u n gs- 
los, w ir k te  a b e r in  stark eren  K o n z z . a lle in  a u f den  B lu td ru ck , w as du rch  H ista m in  
in gerin gem  B e tra g e  b esch leu n igt w u rde. Bei E in fiih ru n g  des H istam in s in s C olon  
w ar dieses a u f den  B lu td ru c k  w irk u n gslos, bei V o rb eh an d lu n g w ir k te  h ier n u r A. u.
0 ,4 % ig- H C1. D e r  E in flu B  a u f d ie  A tm u n g  w a r sch w an kend , d ie  P an k reassek retio n  
wurde n ich t angeregt. (Proceed. Soc. e x p . Biol. Med. 26. 765—67. Juni 1929. C h icago , 
B iin o is, D e p art. o f Physiol. a. Pharmak., Loyola Univ. School of M ed.) M a h n .

I. Pavel, St. Milco und I. Radvan, Morphinmirkung auf die Leber. (Vgl. C. 1929.
II. 1176.) Unterss. uber die Beeinflussung anderer Leberfunktionen. Die Retention 
von Rose bengale in der Leber wird durch Morphingaben verstarkt, bei vorangehender 
Zuckerernalirung vermindert. Die Farbstoffspeicherung wird ais ein Ausdruck der 
antitox. Fiihigkeiten der Leber aufgefaBt insofern, ais dio ehromagoge Funktion diesen 
parallel geht, vermehrte Speicherung somit eine Verminderung der antitox. Vorgange 
bedeutet. Die Schiidigung auch dieser Leberfunktion mahnt zur Vorsicht bei der 
Morphinordination an Leberkranke. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 131—32. 18/10. 
1929.) O p p e n h e i m e r .

Charles M. Gruber, Die peristaltisclien und antiperistaltischen Bewegungen an 
ausgeschnitlenen Ureteren unter dem Einflufi von Drogen. (Vgl. C. 1929. I. 1227.) Vf. 
hat die peristalt. Verhaltnisse an ausgcschnittenen Ureteren vom Schwein untersucht. 
Er beobachtete peristalt., antiperistalt. u. Pendelbewegungen. Am Nieronteil wurden 
in der Minutę 4, im mittleren Drittel des Ureters 2 Kontraktionen festgestellt, u. in 
śihnlicher Weise war auch der Stoffwechsel am Nierenende am hochsten. Die Pendol- 
bewegungen hatten auf die Fl.-Bewegung keinen EinfluB. Epinephrin wirkt auf den 
ausgeschnittenen Ureter zugleich reizend u. umkchrend auf die Leitungsrichtung. 
Peristalt. Bewegungen werden antiperistalt. u. umgekehrt. Hamstoff wirkt in gleicher 
Weise. Acetyleholin beschleunigt die Kontraktionen, steigert den Tonus u. lóst haufig 
spontane Kontraktionen aus. Es kann die peristalt. Richtung umkehren, ebenso 
Nicotin. (Journ. Urology 20. 27—59. 1928. Washington, Univ. u. St. Louis. 
Sep.) ZlMMERMANN.

G. Franzen, PJiarmakologische Untersuchungen iiber Semen Vincetoxici. Vf. unter- 
suchte den Samen von Vincelozilcum (Schwalbenwurz) auf seine Herzwirksamkeit am 
isolierten Froschherzen. Sowohl W.-, Chlf.- u. A.-Extrakte erwiesen sich ais wirksam, 
unwirksam dagegen war das Pentanlosliche. Zusatz geringer Mengen des Extrahierten 
zur Ringerlsg. ruft zunachst VergróBerung der systol. Hebungen horror, manchmal 
war auch die Erschlaffung der Diastole beeintriichtigt. Spater laBt sowohl die diastol. 
Erschlaffung u. die systol ."Energie nach, u. schlieBlich erfolgt halbsystol. Herzstillstand,
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der durch reine Ringerlsg. wieder belioben wird. Die Vorhofstatigkeit iiberdauert den 
Ventrikelsti]lstand um geraume Zoit. — Das wirksame Prinzip, das vielleicht mit 
Asklepiadin ident. sein konnte, ist verhaltnismafiig widerstandsfahig. Die yerwendeten 
Samen warcn 6 Jahre alt. Der k. wss. Extrakt war nur wenig wirksamer ais der mit sd. 
W. gewonnene. Ein alkoli. E strak t war nach ó Jahren noch yollstandig wirksam. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 4 8 . 211—17. Febr. 1930. Jena, Univ.) ZlMMERMANN.

N. W. Lasarew, tŻber die narkotische Wirkungskraft der Ddmpfe der CIihrderivate 
des Metlians, des Athans und des Athylens. Es wurde die minimale Dampfkonz. von 
Chlor-KW-stoffen untersucht, die die sog. „Seitenlage", den Verlust der Rcflexe u. den 
Tod von weiBen Mausen hervorruft. Setzt man die Giftigkeit von C2HhGl — 1, so 
errechnen sich fiir die iłbrigen Yerbb. folgende relative Giftigkeiten: ClCH2-OH2Cl — 8, 
CII2Cl2 =  4,3, CH3■ CHCl2 =  4,3, CłLCl-CHCl2 =  14, CHCl: CCl2 =  5,6, CHCls =  7, 
GB3-CCls =  3,5, ĆHCl2-CIiCl2 =  16, ~CCl2: CCU =  9,3, CCT, =  3, CHCl2-CCl3 =  18,7. 
(Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 12. Nr. 33. 319—32. 
1929. Leningrad, Gummiwerke „Krasnyj Treugolnik“ .) S c h o n fe ld .

F. Plattner und H. Hintner, Zur Frage des „Pneumin“-Nacliweises bei chloralo- 
sierlen Kalzen. Y i n c e n t  u. T h o m p s o n  (Journ. Physiol. 67. III. [1929]) haben 
gefunden, daB aus der Nebennierenrinde auf dem Lymphwege eine Substanz in 
den Kreislauf gelangt, die einen fórdernden EinfluB auf die Atmung besitzt. Diese 
Verss. wurden an decerebrierten Katzen gemacht. An der mit Chloralose narkotisierten 
Katze konnte ein derartiger Stoff nicht nachgewiesen werden. ( P f l u g e r s  Arch. 
Physiol. 223. 496—97. 10/12. 1929. Innsbruck, Physiolog. Inst.) M e i e r .

Elise Kaer und S. Loewe, Die Wirkungsrariationen in Allylisopropylbarbitur- 
saure-Pyramidongemischen (mit Beriicksichligung des Mischungsslrahls ,,Allonal“). 
X II. Mitteilung -iiber Kombinatiomswirkungen. (XI. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 105.) Der Zu- 
satz von Antineuralgica der Pyrazolongruppe zu Narkotica zeigte keine Verstarkung, 
sondern eine dem Narkoticum antagonist. Wrkg., die therapeut. oft enriinscht 
sein kann. Im  Rahmen dieser Unterss. wurde die Kombination des Pyramidons 
mit der Allylisopropylbarbitursaure gepriift, die in bestimmten Mengenverhalt- 
nissen ais „Allonal-Rochc“ im Handel ist. Die antagonist. Wrkg. der beiden Paarlinge 
auBert sich in einer Herabminderung der mit tódlichem Ausgang bedrohenden Wrkgg., 
Herabminderung der zentral lahmenden Wrkgg. des Narkoticumanteils. Die erregenden 
Teilwrkgg. des Pyramidons erwiesen sich beim Meerschweinchen ais sjaiergist., beim 
Kaninchen ais unwesentlicli beeinfluBt. Aus den gemessenen ICurven geht hervor, 
daB die antagonist. Beeinflussung der beiden Partner anderen, nicht stóchiometr. 
Mischungsverhaltnisscn in noch hólierem MaBe zukommt, ais beim Markenpraparat. 
(Schmerz, Narkose, Anaesthesio 2 . 323—32. 15/12. 1929. Dorpat, Univ., u. Mannheim, 
Stadt. Krankenanst.) . Z im m e r m a n n .

Henryk Hilarowicz und Mieczysław Szajna, Ober die Somnifen-Uretlian- 
3Iagnesiumeinschldferung bei chirurgisclien Operalioiien. Zur Erzielung einer Basis- 
narkose verwandten Vff. ein Gemisch von Somnifen, Urelhan u. Magncsiumsulfat. 
Der Zusatz der beiden letzten Stoffe gestattet die Anwendung kleinerer Somnifen- 
mengen, wodurch der oft zu lange dauernde Nachschlaf u. das Auftreten von Spat- 
exzitationen vermieden w rd. Den ersten Verss. am Menschen gingen Verss. am Hunde 
zur Prufung der blutdrueksenkenden Wrkg. verschieden starker Gemische voran. Am 
Krankenmaterial konnte, besonders bei langdaucrnden Operationen, eine wesentliehe 
Atherersparung durch intramuskulare oder intravenose Injektion des Gemisches erzielt 
werden; empfehlenswert ist eine Morphium-Atropininjektion xf2 Stde. vor der Somnifen- 
applikation. (Schmerz, Narkose, Anaesthesie 2. 443—51. 15/3. 1930. Lwów [Polen], 
Chirurg. Univ. Klinik u. Physiol. Inst.) H. W o l f f .

Gertrud Bless, Einflufi von Mineralsalzen auf rektale Averlin- und Athemarkosen. 
Vf. unt-ersuclit den EinfluB von Mineralsalzen auf die rektale Avertin- u. die rektale 
A.-Narkose weiBer Ratten, u. zwar wurden die Mineralsalze regelmaBig in einer Menge 
eingegeben, die x/s der letalenDosis entsprieht. Nach der Methode von L a n d l e  (C. 1 9 2 8 .
II. 1009) wurde nun die minimalste narkot. u. die letale Dosis des Narkoticums be- 
stimmt. In  Kombination mit Magnesiumsalzen war ein Synergismus m it dem Avertin 
vorauszusagen (vgl. M e l t z e r  u . A u er, C. 1 9 1 4 . I. 50), u. wurde in der Tat ermittelt. 
KCl erwies sich wesentlich starker wirksam ais MgCl2. NaCl u. auch CaCl2 set z ten die 
Empfindlichkeitsgrenze des Tieres gegen Avertin herab. Exitus tr i t t  bei der Kombi
nation Na.Cl-Avertin bereits ein, wenn die minimalste narkot. Dosis um 25%, bei der 
Kombination Avertin-KCl erst, wenn sie um 230% iiberschritten wird. Na u. K



1930. I. E s. T ie r p h y s io l o g ie . 2763

kónnen antagonist. wirken, docli iiberwiegt dio imgunstigo Wrkg. des NaCl bei gleich- 
zeitiger Zufuhr beider Salze. Es mu fi also klin. erwogen werden, ob man den Patienten 
durch Kochsalzentziehung u. Vermeidung von Ca-Salzen, gleichzeitig aber Zufuhr von 
K-Salzen auf die Ayertinnarkose vorbereiten soli. — In  einer weiteren Tabello wurde dio 
Wirksamkeifc von andcren anorgan. Na-Salzen (Bromid, Sulfat, Phosphat) zusammen- 
gestellt. Besonders NaBr sclieint stark kontraindiziert, da die damit behandelten Tiere 
noch mehrere Tago unter Nachwrkgg. litten. K 2S04 erhóht dio Empfindlichkeit u. 
die Narkosebreite beim Avertin stark, ebenso Magnesiumsulfat, jcdoeli schwacher; 
ohne EinfluB auf die letale Dosis blieb Kaliumphosphat. Entionisierung von Calcium 
im Blut durch Oxalsaure oder Citronensaure wirkt wie eine Anreicherung von Kalium- 
salzcn. Die Wrkg. kann durch Injektion yon Calciumsalzen dirokt aufgehoben werden.
— Rektale A.-Narkosen wurden dadurch zustande gebracht, daB ein A.-Olgemisch 
zugefuhrt wurde. Es wurde beobachtet, daB bei Tieren, die gehungert hatten, die 
Narkosebreite gegeniiber gefiitterten etwas erhóht war, aber zugleick war die letale 
Dosis bereits mit 15 cem/kg orreicht gegeniiber 20 ccm/kg boi gefutterten. Durch dio 
rektale A.-Zufuhr wurden die Tiere geschadigt u. crliolten sich erst nach Tagen. Dic 
Narkosebreite war geringer: 1,33 bei A. gegeniiber 1,7—2,0 beim Tribromśithanol, 
ebenso war der EinfluB von Mineralsalzen horabgesetzt. Die zur Narkose notwendige 
Mengo A. war durch KOI um 331/3%, MgCl2 um 16,6°/0, Oxalsaure um 33Vn% herab- 
gesetzt. In giinstigstem Sinnc wird dio Narkose auch hier beeinfluBt durch Entzichung 
yon Natrium- u. Calciumsalzen, Zufuhr yon Calciumsalzen u. Entionisierung von 
Calciumsalzen. (Arch. exp. Pathol. Pliarmakol. 148. 129—39. Febr. 1930. Kónigsberg, 
Univ.) ZlMMERMANN.

H. W. L. Molesworth, Erfahrungen mit regionaler Anasthesie. Vf. hat bei 
ca. 208 Operationen die regionale Anasthesie mit durchweg gutem Erfolg ausgefiihrt. Er 
braueht Noyocain, Boroeain, Tutocain u. Chininharnstoff, letzteres hiilt er fiir weniger 
gut, weil leicht Odem fiir langere Zoit danach eintritt. Die Anasthesie war bei den meist 
groBen abdomincllen, genitalen u. anderen Eingriffon ausreiehend. Todesfalle waren 
nicht yorhanden. Postoperative Bronchitis u. Pneumonio sind seltener ais bei In- 
halationsnarkose, ebenso Erbreehen. (Brit. med. Journ. 1930. I. 13—14. 4/1. 1930. 
Folkestone, Royal Viktoria Hospital.) Me i e r .

Arthur B. Light und Edward ć . Torrance, Opiummcht. 1. Das Verhalten der 
Suchtigen unter Beobachtung. Beschreibung der Symptomo der Morphiumentziehung. 
(Arch. internal Med. 43. 206—11. 1929. Philadelphia.) W a d e h n .

J. Dadlez und W. Koskowski, Der Gaswechsel im durch intramuslculare Gelatine- 
injeklion bewirkten Fieber. (Vgl. C. 1929. II. 1710.) Dio ausgeschiedeno C02- u. auf- 
genommene 0 2-Menge nimmt beim Hund im Gelatinefieber ab; es kann dieses also 
kaum durch vcrmehrte Warmeproduktion entstehon. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 
91—92. 18/10. 1929. Lemberg, Inst. f. exper. Pharmakol.) Op p e n h e i m e r .

J. Dadlez und W. Koskowski, Vber einige pharmakodynamische Wirkungen des 
Phosphins und die Verdnderungen des Gaswechsels im Verlauf des durch Phosphin er- 
zeugten Fiebers. (Vgl. vorst. Ref.) Auf intravenóse Phosphin-(Chrysanilin-HC\)- 
injektion steigt der Blutdruck (zentral bedingt), yergróBert sich die Amplitudę der 
Herzschlage. Es kommt zu klon. Kriimpfen u. zu Temp.-Steigerung. Letztero geht 
einher mit yerstarktem Gasaustausch, Zunahmo des respirator. Koeffizienten, also 
mit einer yerstarkten Vorbrennung der Kohlehydrate. Unter anderen herangezogonen 
Substanzen haben bei fraktionierter Injektion in die Blutbahn Fieber erzeugt: Neutral- 
rot, Tropaeolin 000, Cochenille u. Metanilgelb. (Compt. rend. Soc. Biol. 1Ó2. 92—95. 
18/10. 1929.) O p p e n h e i m e r .

Haddow M.'Keith und B. J. Johnstone, Die Wirkung von Merbaphen (Novasurol) 
auf die Nieren des Hundes. Nach Injektion von Merbaphen ist eine Steigerung der 
Diurese mit relatiyer u. absol. Vermehrung der Harnchloride im allgemeinen nur dann 
zu beobaehten, wenn dio Fliissigkeitsaufnahme beschrankt u. die aufgenommene Cl- 
Menge konstant gehalten wurde. Anderungen im Blut-Cl traten nicht einheitlich auf; 
Blutharnstoff, Rest-N, das spezif. Gewieht des Urins u. dio Phthaleinausscheidungen 
blieben bei einer walirend 5 Monate festgcsetztcn Injektionsserie, in der Dosen gespritzt 
wurden, wio sie den therapeut. Dosen beim Menschen entspreehon, in den gewohnten 
Grenzen. Bei der histolog. Unters. zeigten dio Nieren — 3—9 Tage nach der letzten 
Injektion — leichtoDegenerationsmerkmale. DieYergiftungserscheinungen an denNieren 
bei Verwendung groBer Dosen sind die gleichen, wie sie auch yon anderen Hg-Verbb. 
heryorgerufen werden. (Areh. internal Med. 44. 438—54. Sept. 1929. Detroit.) W a d e h n .
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Lester D. Huffman, Losung von Akaziengummi mit Kochsalz bei Blutung und 
Shock. Eine Lsg. von 480 g Akaziengummi u. 72 g NaCl auf ein Volumen yon 8 1 wird 
durch allmahliches Lósen des Gummis u. mehrfaehes Sterilisicren im Autoklaven, 
Abfiltrieren von Ausfiillungeil usw. hergestellt. Infusion dieser Lsg. im Kreislauf- 
kollaps u. bei Blutyerlust hat einen ausgesprochen giinstigen EinfluB, Erhóhung des 
Blutdrucks, Senkung der Pulszahl, Vertiefung der Atmung. Der Gummi ist in 
ca. 6 Tagen aus dem Blut yerschwunden, tox. Nebenwrkgg., Schadigungen der Nieren 
sind nicht vorhanden. (Journ. Amer. med. Assoc. 93 . 1698—1702. 30/11. 1929. Los 
Angeles.) M EIER.

Rudolf Mancke, Untersuchungcn iiber die Natriumjodidwirkung auf das Warm- 
bliiterherz. Vf. hat in 9 Verss. an Katzenherzen mit 46 Yersuchsperioden den EinfluB 
von Natriumjodid untersucht. Gearbeitet wurde bei einer Temp. von 37° u. einem 
Druck von 50 cm W. Begonnen wurde mit der Registrierung von Schlagfolge, Hub
hóhe u. AusfluB erst nach 30 Minuten, sobald das Herz sich vom Operationsshock 
erholt hatte. Untersucht wurden 9 Konzz. von 1/5 X 10~3 bis 1/1,2 X 10-8 N aJ 
in LoC K E scher Lsg. Zur Kontrolle wurden 10 Verss. mit reiner L oC K E scher Lsg. auf- 
gezeiehnet. Die Ergebnisse von G u g g e n h e i m e r  u . F i s c h e r  (C. 1 9 2 8 . I .  1548), nach 
denen N aJ in bestimmten Konzz. die Gefiifie erweitert, konnten nicht bestatigt werden. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 4 9 . 56—67. Marz 1930. Leipzig, Medizin. Klin.) ZiMM.

Rudolf Mancke, Untersuchungen iiber die Wirkung des Calciumchlorids auf das 
Warmbliiterherz. Mit der in der yorstohenden Arbeit beschriebenen Methodik stellt 
der Vf. Yerss. am Katzenlierzen an, indem er es mit LoC K E scher Niihrlsg. von n., 2-n.,
3-n., 4-n. u. hóherem Calciumcliloridgeh. speist. Eine Yermehrung des n. CaCL-Geh. 
yon 0,024<>/o auf 0,036% laBt noch keine deutliclie Wrkg. erkennen, wohl aber zeigte 
sich  beim erneuten Ubergang auf die n. LoC K Esche Lsg. Abnahme der Hubhóhe u. 
der ausfliefienden Menge. Diese Auswaschwrkg. wurde bei den folgenden hoheren 
Konzz. in gleicher Weise beobachtet. Es hat also den Anschein, ais ob das Herz gegen- 
iiber Ca-Verlust empfindlicher ist ais gegen Aufnahme. Bei einer Ca-Konz. von 0,048% 
war der AusfluB erhóht, die Hubhóhe um etwa 20% erniedrigt n a ch  a n fan g lic h  geringer 
Zunahme; bei 0,096°/o Calciumehloridgeh. werden AusfluB, Hubhóhe u. Sehiagfolge 
gesteigert, nur selten erfolgtcn yereinzelte Extrasystolen. Bei einer Konz. yon 0,384% 
tra t Delirium eordis auf. Es ist wahrscheinlich, daB bei Konzz. von 0,048 u. 0,096% 
die CoronargefiiBo erweitert waren, da die Zunahme des Ausflusses des Herzens niclit 
durch die geringe Veranderung der Hubhóhe bei 0,048% CaCI2 erldart werden kami. 
(Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 1 4 9 . 67—75. Marz 1930. Leipzig, Medizin. Klin.) Z i j i m .

Jean-Louis Wodon, Uber die Aufhebung des Uterusletanus durch Magnesium- 
sałze. Der durch Pituitrin tetan. kontrahierte Uterus wird durch Zugabe von 0,5 g 
MgS04 zu jo 50 ccm der R iN G E R -L sg. entspannt u. beginnt seine n. rhythm. Bewegungen 
sofort wieder; dio allmahliche Zugabe derselbcn Menge MgSO., hat eine allmahliche 
Entspannung zur Folgę. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 3 . 529—30. 21/2. 1930.) W a d e h n .

Herzog und Aub, Uber ausschliepiiche Digitalisbehandlung insuffizienter IJerz- 
kranker aller Stadien mit k- Strophantliin auf intrai-endsem W eg. Klin. Studie. (Dtsch. 
Arch. klin. Med. 166- 129—55. Febr. 1930. Heidelberg, Sanator. u. Speyerershof.) Op p .

H. Ritter und C. L. Karrenberg, Thalliumepilation oder Rontgenentliaarung. 
Die Thalliumepilation ist wesentjicli scblechter ais die Róntgenenthaarung in bezug 
auf ihre Wirksamkeit u. ihre Nebenwrkgg. Es wird bei Thalliumepilation eine gróBere 
Zahl von Todesfallen u. schweren Metallvergiftungen beschrieben, der Erfolg ist 
ziemlich unsieher, nur etwa 50% sichere Erfolge. Bei richtig gchandhabter Róntgen- 
bestrahlung sind nur etwa 1% Versager vorhanden, Schadigungen werden auBer 
Róntgenkater nicht beobachtet. (Strahlentherapie 3 5 . 116—22. 9/1. 1930. Hamburg, 
Dermatol. Klinik d. Allg. Krankenhauses St. Georg.) M e i e r .

Leni Fleischhauer, Uber die sensibilisierende Wirkung des Teerprdparates Liantral. 
Haut, die mit dem Steinkohlenteerpraparat Liantral in Berulirung gekommen ist, 
zeigt eine Uberempfindliclikeit gegen Lichtstrahlen, die dem kurzwelligen sichtbaren 
Licht u. dem langwelligen Ultrayiolett angehóren. Is t dio Haut ea. 15 Minuten lang 
mit Liantral bedeckt gewesen, das dann grimdlick entfernt wird, so erzeugt eine 2 bis
3 Minuten lange Sonnenbestrahlung ein Erythem. Aueh andero Steinkohlenteer- 
praparato wirken iihnlich; der Nachweis eines chem. definierten Bestandteils ais wirk- 
samo Substanz ist nicht gelungen. Kombinierte Behandlungen mit Liantral u. fol- 
gender Bestrahlimg haben bei frisehen Ekzemen u. tuberkulósen Haut-affektionen
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befriedigende Resultate ergeben. (Strahlentherapie 36 . 144—60. 22/3. 1930. Sahlen- 
burg bei Cuxhaven, Hamburg. Seehosp.) W R E S C H N E R .

L. Launoy und M. Prieur, Resistenz von Trypanosoma brucei gegeniiber Bayer 205 
(Foumeau 309) beim Kaninchen und seine Avirulenz gegeniiber der Maus. Bericht eines 
Falles, bei dem ein infiziertes Kaninchen 50 mg pro kg u. spater noch einmal die gleiche 
Dosis erhielt, ohne daB die Trypanosomen aus dem Blut verschwanden. Eine Uber- 
tragung der Erkrankung mit Hilfe dieses Blutes auf die Maus gelang aber nicht. Die 
Wrkg. von Bayer 205 auf die Trypanosomen ist durch eine Beeinflussung der Zellteilung 
allein nicht erklarbar. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 3 . 481—83. 21/2. 1930.) W a d e h n .

L. Launoy und M. Prieur, Erste Resultate beim Studium iiber den Mechanismus 
der trypanociden Wirkung von Bayer 205 (Foumeau 309). Wird naganakranken Kanin
chen 5—7 mg Bayer 205 pro kg injiziert, so ist schon \/2 Stde. nach der Injektion ikr 
Blut fiir Mause nicht mehr infektionskraftig, trotzdem die Trypanosomen im Kanin
chen noch fortfahren, sich lebhaft zu vermehren. Eine Immunitat wird durch eine 
derartige Behandlung nicht hervorgerufen. Miiuse ais Spender verhalten sich in dieser 
Beziehung anders. Ihr Blut bleibt nach der Injektion einer Heildosis noch lange 
Zeit infektionskraftig fiir Tiere der gleichen Art. (Compt. rend. Soc. Biol. 103 . 
478—81. 21/2. 1930.) - W a d e h n .

Johannes S. Buck und Donald M. Kumro, Gifligkeit von Blewerbindungen. 
Im Zusammenkang mit der Bekiimpfung von Gewebsneubldgg. durch BIeiverbb. unter- 
suchten die Vff. die Toxitat von typ. Korpern der Hauptgruppen bisher bekaimter 
Bleiverbb. Telramethylblei besaB dio geringste Toxitat u. es liegt deshalb nalie, thera- 
peut. Unterss. mit D eriw . von 4-wertigem Blei in nichtionogener Bindung zu unter - 
nehmen, die in ihren Eadikalen akt. Gruppen (z. B. OH, NH2 u. a.) enthalten. Das 
Tetramethylblei hat vor anderen Bleikórpern den Vorzug, daB es keine Ndd. im Organis- 
mus bildet, fettlóslich u. wenig giftig ist u. nur geringo Blutveranderungen u. cerebrale 
Symptome auslost. Bleiacetat in W. intraperitoneal ist bei Batten tódlich von einer 
Dosis 130 mg/kg ab, Bleirhodanid wird intraperitoneal in Dosen 70—100 mg/kg noch 
vertragen, subcutan noch bei 150 mg/kg. 42 mg/kg Kaliuińbleirhodanid toten das 
Tier nach drei Tagen; 120 mg/kg Bleinitrat tótet nicht, letal war 270 mg/kg. Ahnlich 
wirkt kolloidales Blei, u. in allen Eiillen fand sich ein weiBer Nd. im Abdomen. Beim 
Glycerinbleinitrat war er minimal oder fehlte, 50 mg/kg tótet unter cercbralen Symp- 
tomen oder Ivonvulsionen. Die letale Dosis vom Diphenylbleipropionat in 01ivenól 
betrug 55 mg/kg (weiBer Nd.), von Diphenylbleinilrat in W. 20 mg/kg. Triathylblei- 
phosphat war sehr giftig; beim Triathylbleichlorid waren letal 5 mg/kg. Das Priiparat 
von B is c h o f , der 8 mg/kg am Kaninchen fand (C. 1 9 2 9 . I. 2079), war vielleicht nicht 
ganz rein. Die minimalste letale Dosis betrug: Trimethylbleichlorid in W. 17 mg/kg, 
Tripropylbleichlorid in verd. A. 3 mg/kg, Tributylbleichlorid in verd. A. 2 mg/kg, Tetra- 
dtliylblei in Olivenol 10 mg/kg. Tetramethylblei in Oliyenol intraperitoneal 70 bis 
100 mg/kg, intravenos in Gummiarabicumsuspension toteten 14, 20, 24, 28, 30 mg 
in einem Tage. Bei der Dest. des Tetramethylblei konnen gelegentlieh Explosionen 
auftrcten. Von anderen Lósungsmm. wurden KW-stoffo u. Ester fur die Injektion 
gebraucht, die indes alle zu tox. waren. Urobilinbest. fiihrte zu keinem Ergebnis, da 
die Urinmengen bei den Ratten zu klein waren. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 
38. 161—72. Eebr. 1930. Durham, Nord-Carolina, Univ.) Z im m e r m a n n .

A. A. Pinus und S. M. Bujko, Die Blutfermcnte von Tieren bei CO-Vergiftung. 
Der Katalase-, Protease- u. Lipasegeh. des Blutes unterliegt bei mit CO vergifteten 
Katzen u. Hunden nur geringen Schwankungen u. uberschreitet nicht die Norm. 
(Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. Biologii i Mediziny] 12 . Nr. 33. 380—84. 
1929. Kijew, Lab. pathol. Physiol. Med. Inst. u. Milit.-Tierarztl. Bakt. Lab.) S c h o n f .

S. A. Kostro und A. E. Lissowski, Zur Frage nach dem Elektrolytgeha.lt des 
Blutes bei akuter Kohlenoxydvergiftung. CO-Vergiftung von Hunden hat eine Anderung 
im Elcktrolytgeh. des Blutes zur Folgę: Im  Moment der Vergiftung sinkt der K- u. 
Na-Geh. u. der Ca- u. Mg-Geh. stoigt; nach 3 Stdn. kehrt sich dieses Verhaltnis um. 
Am SchluB der Vergiftung fallt das Verhaltnis Na +  K/Ca +  Mg u. steigt wieder iiber 
das n. Verhaltnis an nach 3 Stdn. (Journ. exp. Biologie Med. [russ.: Shurnal exp. 
Biologii i Mediziny] 1 2 . Nr. 33. 376—79.1929. Kijew, Milit.-Tierarztl. Bakt. Lab.) Scho.

C. Mladoveanu und P. Gheorghiu, Natriumnitrit ais Gegengift bei der experi- 
mentellen Kaliumcyanidvergiftung. Das 2—3-fache der todlichen KCN-Dosis (2 bis
3 mg/kg) wird von den Vers.-Hunden vertragen, wenn bei beginnendem Atemstillstand 
10—20ccm einer 10°/Qig. frisch bereiteten NaN02-Lsg. intravenós injiziert werden.
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(Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 2 . 164—66. 18/10. 1929. Bukarest, Med. Eak. pharmakol. 
Lab.) O p p e n h e im e r .

D. Michaił und P. Vancea, Der Einfluji der Reizung des vegełativen Nervensystems 
auf die Entwicklung der Augenschddigung durch Naphthalin. Fiitterung von Kaninchen 
mit  0,5 g Naphthalin pro Tag. Wahrend bei diesen Tieren sich vom 12. Versuchstag 
ab der typ. Katarakt zu bilden begann, waren Tiere, die mit Adrenalin (0,5 ccm Lsg. 
1: 1000) oder Pilocarfin (0,5 ccm Lsg. 1: 1000) tiiglich gespritzt worden waren, wesent- 
lich widerstandsfahiger. Es kam auch boi fortgesetzter Naphthalinfiitterung nur zu 
glasigen Veriinderungcn, die krystallin., liehtbrechondon Ablagerungen blieben aus.
(Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 2 . 1126—27. 3/1. 1930.) W a d e h n .

D. Michaił und P. Vancea, Die Rolle des retilculoendothelialen Systems bei der 
Entstehung der Augenschadigungen durch Naphthalin. (Vgl. vorst. Ref.) Bei Blockado
des rcticuloendothelialen Systems durch intravenose Injektion von Carminlithinś tra t 
bei Verfutterung von Naphthalin die Augenschiidigung 6— 8 Tage friiher auf ais normal. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 2 . 1127—28. 3/1. 1930.) W a d e h n .

Edouard Rentz, Entgiftung der Nitrile durch Dioxyaceton beim Kaninchen. Dioxy- 
aceton verzogert den todlichen Ausgang einer Vergiftung mit Succinonitril, Butyro- 
nitril, Propionitril, Acetcmitril u. Lactonitril, ohno jedoeh eine yollkommene Entgiftung 
bewirken zu konnen. Fur den Fali Malonitril, fiir den im Prinzip das gleiche gilt, wird 
gezeigt, dafl man etwa das 20-fache der todlichen Dose, ohno das Loben des Vers.- 
Tieres zu gefahrden, geben kann, wenn man vor der Nitrilinjektion u. naohher mehrfach 
wiederholte Dioxyaeetoninjektionen Yornimmt. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 2 . 59—61. 
18/10.1929. Gent, Pharmaco-dynam. Inst. d. Univ.) O p p e n h e im e r .

Edouard Rentz, Entgiftung von Malonitril durch Dioxyaceton beim Frosch. (Vgl. 
vorst. Ref.) Prophylakt. Dioxyacetoninjektion schiitzt beim Frosch (im Gegensatz 
zum Kaninchen) Yor der 6-fach todlichen Malonitrilmenge. Auch bis zu 20—30 Min. 
nach der Nitrilzufuhr laBt sich mit Dioxyaceton Sohutz erreichen. Spiiter nicht mehr. 
Die Giftwrkg. der ubrigen Nitrile lieB sich am Kaltbliiter durch Dioxyaceton nicht 
becinflussen. Zucker- oder Injektionen von kolloidalem S  sind auf die NitrilYergiftung 
des Frosehes ohno jeden EinfluB. (Compt. rend. Soo. Biol. 1 0 2 . 61—62. 8/10.
1929.) O p p e n h e i m e r .

Edouard Rentz, Bedeutung der Wasserstoffionenkonzentration bei der Entgiftung 
von Malonitril durch Dioxyaceton in vitro und in vivo. (Vgl. Yorst. Ref.) Bei Alkali- 
zusatz zu einem Malonitril-Dioxyacetongeinisch (aquimolekular) kommt es nach 
15 Min. Stehen zu keiner Nitrilvergiftung auf Injektion beim Kaninchen. Dagegen 
kann das Gemengo in saurem Milieu (pn =  4,6—5,0) bis zu 14 Stdn. stehen, ohne daB 
die Malonitrilgiftigkeit leidet. Mit den ubrigen oben genannten Nitrilen ist ein wesent- 
lich langerer Kontakt mit dom neutralen u. alkal. Dioxyaceton nótig, um nach In- 
jektion keine Giftwrkg. mehr zu bekommon. Die zeitlichen Rk.-Unterschiede erklaren 
die yerschieden groBo Entgiftungsfahigkeit des Diosyacetons fiir dio oinzelnen Nitrile. 
(Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 2 .  62—63. 18/10. 1929.) O p p e n h e im e r .

J. Toscano Rico, Wirkung einiger atherischer Ole auf die Hundebandumrmer 
(Cesloden). Geraniol, Gitral, Citronellol, Anethol, Terpineol, Onantliol lahmen (einige 
nach voraufgehender Erregung) Taenia serrata, u. zwar nimmt dio Wrkg.-Starke in 
der angefiihrten Reihenfolge ab. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 0 2 . 207—09. 18/10. 1929. 
Lissabon, Med. Fak. pharmakol. Inst.) O p p e n h e im e r .

J. Toscano Rico, Wirkung einiger atherischer Oh auf Schioeineascariden. (Vgl. 
Y orst. Ref.) Menthol, Terpineol, Geraniol u. Citronellol lahmen in relatiy kurzer Zeit 
u. in schwachen Konzz. (5 Mili. mol.) dio Schweineaseariden; weniger stark wirksam 
sind Citral, Onanthol, Cuminol, Zimtaldehyd, Anethol, Pseudocumol, so gut wie ohne 
Wrkg. Cymol. Bei einigen Substanzen herrschen erregende Wrkgg. vor. (Compt. rend. 
Soc. Biol. 1 0 2 . 217—1S. 18/10. 1929.) " O p p e n h e im e r :

J. Toscano Rico, Yermicide Wirksamkeit von Geraniol. (Vgl. vorst. Ref.) Mit 
5 ccm Geraniol sind am Hund nie Yergiftungserscheinungen beobachtet worden. Am 
Darm keine Rcizerscheinungen. Dabei ist die Wrkg. auf die Wiirmer mindestens ebenso 
stark wie die von Chenopodiumol oder COlA, wenn nicht starker. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 1 0 2 . 218—20. 18/10.1929.) O p p e n h e im e r .

L.-G-. Guilera, R. Roca und M. Corachan, Prdcanceróse und canceróse Ver- 
anderungen, hervorgerufen durch Teer bei weipen Ratten. Die krebserzeugenden Fahig- 
keiten einzelner Teerarten sind Schwankungen untorworfen. (Compt. rend. Soc. Biol.
1 0 3 . 739—40. 7/3.1930.) O p p e n h e im e r .
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Fritz Liekint, Tabak und Tabakraucli ais atiologisclier Faktor des Carcinoms. 
An einem groBeren Materiał wird der TabakgenuB ais Ursaohe der Krebsentstehung 
besprochen. Vf. ist der Ansicht, daB mit ziemlicher Siclierkeit das Lippencaroinom 
mit dem Tabakrauclien in Verb. zu bringen ist, auch Łippen-Kehlkopfcarcinom ist 
zum Teil mit dem Tabakrauchen in Beziehung zu bringen, besonders deswegen, weil 
alle diese Krebsarten besonders haufig bei Mannern vorkommen. Lungenkrebs wird 
auch reiativ haufiger bei Mannern beobachtet, besonders bei Zigarrenmachern. Auch 
fiir den Magenkrebs, der besonders in dem stark tabakrauchenden Holland vorkommt, 
mochte Vf. dem Tabak eine gewisse Bedeutung zumessen. (Ztschr. Krcbsforsch. 30. 
349—65. 1929. Chemnitz, Stadtkrankcnhaus im ICucliwald.) M e i e r .

F. Pharmazie. Desinfektion.
A. R. Penfold, Die Chemie des westawstralisćhen Sandelholzóles. I. Westaustral. 

Sandelholzól komint neuerdings mit 90% Alkoholgeh. in den Handel, u. ist dem ostind. 
in pharmakolog. Beziehung ebenburtig, in der Zus. jedoch nicht ident. Mit Phthalsiiure- 
anbydrid wurden primiire Alkohole isoliert, entgegen dem Befund von R a o  u . Sud- 
BOROUGH (Journ. Indian Inst. Science 5 [1923]. 163—-76). In  Mustern von ver- 
schiedenen westaustral. Fabriken fand Vf. 40—50% Santalol, wahrend in Olen eigener 
Dcst. dieses nicht gefunden wurde. Es w d e n  naehgewiesen Santalol ais Allophanat,
F. 162—163°, ferner Fusanol ais Allophanat, F. 148—152°, femer in dem 01 von 
Santalum lanceolatum ein Alkohol an =  —70,4°, der ein krystallin. Allophanat, F. 114°, 
ergab. Keiner dieser Alkohole, mit Ausnahme des Santalols, ergab Santalensaure. 
Die gróBte Mcnge des austral. Ols stammt von Eucarya spicata. Vf. schlagt vor, das 
austral. Ol auf Grund seiner Eigg. auch unter seinem Namen in die Pliarmakopoe auf- 
zunehmen. Tabellen mit physikal. Konstanten verschiedener Ole. (Journ. Proeeed. 
Boy. Soc. New-South Wales 62. 60—-71. Mai 1929.) E llm e r .

Duilius, Herstellung von Atropin. Es wird die Herst. von Atropin aus Bella- 
donnawurzeln u. -bliittern u. die Reinigung der Rohbasen zur tJberfiihrung des Hyos- 
cyamins in Atropin, sowie die Darst. von Atropinsalzen, besonders die Gewinnung von 
Atropinsulfat beschrieben. (Chem.-Ztg. 54. 182. 5/3. 1930.) J u n g .

Chemisch-Pharmazeutische Akt.-Ges. Bad Homburg und Arthur Liebrecht,
Dcutschland, Nahrsalz ais Ersatz fiir Tafelsalz. Man yermischt Stoffe von salzigem 
Geschmack, z. B. Formiate u. Aminosauren oder Salze der letzteren bei Ggw. von 
wenig W. miteinander u. dampft die M. im Vakuum ein. (F. P. 675 278 vom 16/5.
1929, ausg. 7/2. 1930. D. Prior. 19/5. 1928.) S c h u t z .

Robert Heisler, Chrast b. Clirudim, Tschechoslowakei, Herstellung bestandiger 
und lagerfahiger, SchwefeIwasserstoff entwickelnder Praparate. (D. R. P. 492 976 
KI. 30 h vom 20/11. 1927, ausg. 1/3. 1930. Prior. 20/11. 1926. — C. 1930. I. 1191 
[Oe. P. 115 388].) S c h u t z .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin, Herstellung von Aminobenzoesaure- 
alkaminestern mit Athergruppen im Mol. der allgemeinen Zus. (H2jSt )(XO)C6Y-,Y2Ys — 
COOR^RjjfRg), (X =  organ. Rest wie Alkyl, Alkj-len, eycl. Alkyl, Aryl, Aralkyl; 
Yx—Y3 einwertige Reste wie H, Halogen, Alkyl, Osalkyl; Rx =  2-wertiger Alkylen- 
rest; R2 u . R3 gesatt. oder ungesatt. Alkylreste oder Bestandteile eines heterocycl. 
N-Ringes) werden in liblicher Weise aus den entsprechenden Nitro- oder Aminobenzoe- 
sauren hergestellt. Die Prodd. besitzen anasthesierende Wrkg. — Z. B. erhalt man 
aus 4-Nitro-3-methoxybenzoylchlorid u. Diathylaminoathanol (I) oder zunachst Athylen- 
chlorhydrin u. anschlieBend Diathylamin u. ansclilicfiende Red. den 4-Amirw-3-methoxy- 
benzoesaurediathylaminoathanolester. In gleicher Weise laBt sich der entsprechende 
Piperidinoathanolester erhalten. — Ferner lassen sich verestern: I  u. 4-Athoxy-3-nitro- 
benzoylclilorid, — I  u. 4-Isoamyloxy-3-nitrobenzoylclilorid, — I u. 3-Amino-4-methoxy- 
henzoesaure oder dereń Methyhster oder dereń Ag-Salz mit dem Bromid von I. 
(E. P. 317296 vom 12/8.1929, Auszug veróff. 9/10.1929. Prior. 10/8.1928.) A l t p .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Hypophysen- 
rorderlappenhormonen. 100 1 Ham  schwangerer Frauen, der mit A. oder Kresol kon- 
sem ert ist, werden im Vakuum bei 40°’auf 10 1 eingeengt u. mit 50 1 C2H5OH gefallt. 
Der Nd. wird in der 5-fachen Menge W. gel., die schwach alkal. Lsg. geschleudert u. 
das F iltrat mit A. gefallt; dieses Umfallen wird mehrmals wiederholt. Das Hormon 
bleibt im Filtrat, welches nach Einengen bei 40° eine gelblich bis braunliche sirupartige



2768 G. A n a l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1930. I.

M. liefert, die dureh Einw. yon absol. A. nach yorherigem Trooknen iiber CaCL im 
Vakuum ein trocknes Pulver ergibt. Die wss. Lsg. gibt keine Biuretrk., reduziert 
nicht FEH LlN G sche Lsg. u. gibt mit Tannin, Pikrolonsaure, HgCL, J-KJ-Lsg., CdCl,, 
Uranacetat, K-Hg-Jodid keinen Nd., jedoch mit Phosphorwolframsaure, Pb-Acetat, 
Ba{OH)2. — Die Ausfallung des Rohprod. nach Einengen des Harns kann auch dureh 
Aceton bewirkt werden. — Aus dem Rohfiltrat kann nach Abtrennen des A., Einengen 
u. Vcrmischen mit Kieselgur das Ovarialliormon mit A. estrahiert werden. Der mit W. 
aufgenommene filtrierte Extrakt wird weiter gereinigt, indem man ihn liingere Zeit am 
RiickfluB mit A. erliitzt oder mit Alkalien yerseift oder indem man das Hormon mit 
Pb-Acetat u. NH3 in den Nd. mitreiBt, aus welchem es dann mit A. extrahiert wird. — 
Jiinderplacenta wird gemahlen, gepreBt u. die F I., gegebenenfalls nach Zusatz von W. 
mit A. yersetzt u. bei 40° einige Stdn. geriihrt. Die FI. wird geschleudert u. der unl. 
Riickstand 2—3-mal mit 80%ig. A. erwarmt u. yerriihrt. Die yereinigten alkoh. Lsgg. 
enthalten das Ovarialhormon. Dio festen Riickstande enthalten das Hypophysen- 
forderlappenhormon. — Die Vorderlappen frischer Rinderhypophysen werden bei 
leicht alkal. Rk. mit neutralen Salzlsgg. ausgezogen, die Lsgg. mit 80°/oig. A. gefallt 
u. der Nd. auf Hypophysemorderlappenhormon yerarbeitet. Letzteres erhalt man 
auch, wenn frisch abgepreBte Milek von Woclmerinnen in den ersten 3 Tagen entfettet 
wird, worauf man die entfettete Lsg. bei 40° einengt u. mit konz. A. fallt. Nach mehr- 
tśigigem Stelien wird die Fallung mit W. aufgenommen u. das Ungeloste abgeschleudert. 
Die wss. Lsg. enthalt das Hormon. (Oe. P. 116 181 vom 30/6. 1928, ausg. 10/2. 1930.
D .Prior. 17/8. 1927. E. P. 323 474 yom 27/6. 1928, Auszug yeroff. 30/1. 1930. 
D. Prior. 26/4. 1928. Zus. zu E. P. 295680; C. 1930. I. 1827.) A l t p e t e r .

G. Analyse. Laboratorium.
G. Bruhns, Atomgewichte fiir die chemische Analyse. (Vgl. C. 1929. II. 965.)

Die „wissenschaftlichen Atomgewichte" beziehen sich auf Wagungen im luftleeren 
Raum, wahrend der Chemiker fast ohne Ausnahme in Luft wagt. Aus diesem Gnmde 
werden Fehler bei Benutzung der bisher yerwendeten Atomgewichte nicht seltcn heraus- 
gerechnet. Auch stimmen die wissenschaftlichen Atomgewichte nicht zu den Wagungen 
mit Messing- oder Platingewichten (Atomyolumen!). Vf. tr i t t  nach dem Vorschlage 
von S c h o o r l  fiir die Einfiihrung von ,,Luft-Atomgewichten“ ein, fiir gewóhnlich 
genugend mit nur einer Zahlendezimale nach dem Komma. Mehr ais 3 Ziffern im Reeh- 
nungsergebnis diirften iiberhaupt nicht angefuhrt werden. (Ztrbl. Zuckerind. 38. 288. 
8/3. 1930.) F r i e s e .

George S. Moberly, Probenahme. Vf. bespricht die yerschiedenen Methoden 
der Probenahme yon festen, fl. u. gasfórmigen Stoffen unter Beriicksichtigung der 
hierfiir bestehenden sudafrikanischen Vorschriften. (Journ. South African chem. Inst.
12. 58—63. Juli 1929.) S i e b e r t .

H. Weber, Einige Hilfsvorrichtungen fiir das Laboratorium. Vf. beschreibt einige
leicht zusammenstellbare Laboratoriumsvorrichtungcn zum halb- u. yollautomat. 
Abkiihlcn, Eindampfen, Filtrieren u. zum Fullen yon Biiretten u. Pipetten. (Chem. 
Fabrik 1930. 69—71. 26/2. 1930. Berlin, Chem.-hygien. Abt. d. Reichsgesundheits- 
amtes.) S lE B E R T .

H. Wimmer, Laboratoriumsofen. Der flammenlos arbeitende UniversaIofen 
,,Effix“ verascht festo Stoffe gegeniiber den bisher liblichen Systemen in der Halfte 
der Zeit bei 80°/„ Gasersparnis, er kann auf jede beliebige Temp. zwisehen 600—1400“ 
eingestellt werden, fiir hohere Temp. wird der Hochtemperaturofcn „Effix“ empfolilen, 
der dureh ein Gebliise auf 1500° gebracht werden kann. Der ,,Effix“-Ofen ist der Firma 
R o b e r t  Mu l l e r  K o m m. - G e s . , Essen, gesetzlich geschiitzt. (Chem.-Ztg. 54. 
184. 5/3. 1930. Essen.) J u n g .

Hiitter, Die Zerstorungsursachen von Platin-Platinrhodium in Tlutrmoelemenlen. 
Die Zerstorungsursachen von Pt-Thermoelement«n werden besprochen u. Versucbs- 
ergebnisse uber den EinfluB der Yerminderung der EK. u. iiber Vergiftungserscheinungen 
mitgeteilt. Der Wert eines gasdichten Schutzes fiir die Lebensdauer u. fiir richtige 
brauchbare Temperaturangaben ist dureh Kurven yeranschaulicht, sowie der EinfluB 
der Strahlung des Metallbades. Es bat sich ergeben, daB H, O, N, CO u. C02 prakt. 
ohne EinfluB auf die Bearbeitbarkeit, Leitfiihigkeit u. EK. untersuchter Thermo- 
elemente ist, wahrend S02, H 2S, II2SO, u. H2S03 eine ganz deutliche Veranderung 
der Pt-Drahte bewirken. Daraus folgt die Notwendigkeit eines- unbedingt wirksamen
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Gasschutzes dor Thermoelementdrahte in solclien Industrien, dereń Rauchgase reich 
an S oder S-Verbb. sind. Mikropliotogramme zeigcn den EinfluB eines ungeniigenden 
Sehutzes. (Chem. Apparatur 1 6 . Korrosion u. Metallscliutz 4 . 49—50. 25/11. 1929. 
5. 5—6. 25/2. 1930.) Jung .

W. Swietoslawski, Ein ebullioskopischer Apparat, der zur Untersuchung von 
Fliissigkeitsgemischm geeignet ist. Eine krit. Unters. zeigt, daB der schiidliche Raum 
der Apparaturen (vgl. C. 1 9 2 9 .  II. 1037) keine Konz.-Anderungen, die ins Gewicht fallen, 
verursaclit, auBer wenn es sieli um Gomisehe mit einer fliiclitigen Substanz handelt. 
Mit Salcewicz baut Vf. einen Tropfcnzahler ein, um den Grad der Beheizung reprodu- 
zieren zu konnen. Durch Anbringung eines Hahns in dem vom Kiililer abwarts zum 
SiedegefaB fiihrenden Rohr wird Kondensat 'u. ursprimgliehe Misohung getrennt, u. 
so die Einw. des schadlichen Raumes eliminiert. Dio Korrektur fiir dio Uberheizung 
(0,035—0,050°) wird fiir sich bestimmt. (Anales Soc. Espanola Fisiea Quim. 2 7 . 439 bis 
446. Juli/Aug. 1929. Warsehau, Techn. Hochsch.) W. A. R o t h .

Alfred Parlow, Uber eine Erleichterung beim Filtrieren im Laboratorium. Wenn 
man zum Filtrieren Triehter verwendet, die nicht den vorgeschriebenen Winkel von 60° 
haben, sondern einen etwas gróBeren Winkel, ist es zweckmiiBig, das Filter mit einem 
Winkel von 93—98° zu kniffen. Wenn die Róhre des Trichters yon der Fl. nicht voll- 
standig gefiillt wird, was auf einen entstehenden Luftkanal an der Kniffstelle des Filters 
zuriickzufiihren ist, so muB man eine Ecke des zusammengelegten Filters durch AbreiBen 
entfcrnen, wodureli der Luftkanal unterbunden wird. (Chem.-Ztg. 54. 183. 5/3. 1930. 
Berlin.) JUNG.

Emil Passburg, Zur Geschichte der Vakuumtrocknung. Die VorteiIe der Vakuum- 
trocknung werden eingehend erórtert u. an Beispielen erlautert. (Chem. Fabrilc 1 9 3 0 .  
93—95. 12/3. Berlin.) J u n g .

— , Neue Apparate. Verbesserungen am Scheidelricliter. Um zu vermeiden, daB 
bei Scheidetriehtern nach dem Sperren des Hahnes ein Rest der Fl. in der Rohre liiingen 
bleibt, muB der Hahnstopfen des Scheidetrichters mit einer Rille oder Bohrung ver- 
sehen werden, die das Innere des AbfluBrohres mit der Luft yerbindet, auBerdem ist es 
vorteilhaft, am Stopfen des Halses eine Rille anzubringen. Seheidetrichter mit den 
angefiihrten Verbesserungen sind der Firma G e r a e r  G l a s h i i t t e n w e r k
G. m. b. H., Geraberg in Thiir., gesetzlich gesehiitzt. (Glas u. Apparat 1 1 . 36. 1930.) Ju .

—, Neuer Extraldionsapparat nacli Dr. Edelhduser. Ein neukonstruierter App. 
gestattet unmittelbar ansehlieBend an die Extraktion ein Hochdestillieren des Losungsm. 
in ein GefiiB, in dcm es aufbewahrt wird, oder von dem aus es in die Vorratsflasche 
abgelassen werden kann. Der App. hat nur einen kleinen Schliff u. keine Umleitungs- 
rohre. Im Kiihler befindet sich ein diinnes, oben geschlossones Einsatzrolir, mit dem 
der Kiihler unterhalb des AuffanggefaBes durch einen Schliff nach beendigter Extraktion 
atherdiclit abgesehlossen wird. Der A. muB durch einen in diesem Rohr befindlichen 
Schlitz in den Kiihler entweichen. Der kondensierte A. flieBt in das AuffanggefaB. 
Der App. ist durch A l f r e d  B o r k o w s k y , Hamburg 13, Grindelallee 34, zu beziehen.
(Chem.-Ztg. 54. 156. 22/2. 1930.) JUNG.

J. Clemens, Ein neuer Laboratoriums- Relctifizierapparat. Es wird ein neuer 
Laboratoriumsrektifizierapp. mit 2 hintcreinandergeschalteten Kolonnen mit Gegen- 
stromwasserkiihlung beselirieben, der von der Firma C. G e r i i a r d t  in Bonn hergestellt 
wird. (Chem. Fabrik 1 9 3 0 .  95—96. 12/3. Bruclihausen i. W.) Ju n g .

W illi M. Cohn, Uber einen Komparator fur Ausdehnungsmessungen fester Korper 
bis zxi 1400°. Der Vf. beschreibt einen Komparator, der es gestattet, die Ausdelmung 
fester Korper in Abhangigkeit von der Temp. bis zu 1400° mit sehr groBer Genauig- 
keit zu ermitteln. Die Arbeit enthiilt noch einen kurzeń Uberblick u. Literaturangaben 
iiber friihere Komparatormessungen. (Ztschr. Instrumentenkunde 5 0 . 198—204. 
Miirz 1930. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Silicatforschung.) F a b e r .

H. V. Steinwelir und A. Schulze, Ein elektrischer Nickelofen fiir metallkundliche 
Untersuchungen. Die Vff. besehreiben einen mit Cr-Ni-Draht bewickelten Widerstands- 
ofen, der bis zu 800° auch fiir metallkundliche Zwecke (Umwandlungspunkte, Temp.- 
Koeffizient des elektr. Widerstandes) geeignet ist. Der massive Ni-Kern hat neben 
den Bohrungen fiir Thermoelemente u. Untersuchungsmaterial noch 20,5 mm weite 
Durchbohrungen, welche parallel zur Achse des Zylinders verlaufen. Durch diese 
Bohrungen kann ein Luftstrom gesaugt werden, so daB die Abkuhlungszeiten des 
Ofens trotz seiner guten Isolation nicht zu groB sind. (Ztschr. Instrumentenkunde 5 0 .  
194—97. Miirz 1930. Charlottenburg, Physikal.-techn. Reichsanstalt.) F a b e r .
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L. C. Martin und B. K. Johnson, Einfache Apparatur zur Ultramolettmikro- 
skopie. Es ist leicht moglich, ein gewohnliches Mikroskop fiir die Zwecke der Ultra- 
violettmikroskopie einzurichten. Die gewóhnliche Feincinstellung wird erganzt ent- 
weder durch Belasten des Tisehes mit einem Hg-GefaB, dessen Fiillung genau ein- 
gestellt werden kann, oder durch fein veriinderliche Belastung mit Gewichten oder durch 
eine zusiitzliche Feinstellschraube. (Journ. scient. Instruments 7 . 1—7. Jan. 1930. 
Imperial College of Science and Technology, Techn. opt. Abt.) L O R E N Z .

Carl W. Correns, Bestimmung der Brecliungsexponenten in Oemengen feinlcorniger 
Minerale und von Kolloiden. Zur Best. von Gemengen feinkórniger Substanzen kann 
man eine Einbettungs-Fl. zwischen Objekttrager u. Deckglas verdunsten lassen u. so 
naoheinander die verschiedenen Teilchen festlegen. Eine geeignete Fi. besteht aus 
a-Monobromnaphthalin, Zedernholzól u. Schwerbenzin. Bei kolloiden Dimensionen ist 
die Anwendung der Einbettung móglicli, da nach der RAYLEIGH-Formel die Intensitat 
des abgebeugten Lichtes Nuli wird, wenn der Brechungsindex des Dispersionsmittels 
gleich dem der Teilchen ist. Eine Schwierigkeit liegt darin, daB die Indices bei diesen 
Dimensionen sich teilweise stark andern. Bei einer FluBspatsuspension m it Teilchen 
von 100 war keine Anderung festzustellen. Bei anisotropen Substanzen mtissen 
die Teilchen gerichtet werden. (Fortschr. d. Minera]., Krystallogr. Petrogr. 1 4 . 26—27.
1929. Rostock, Univ.) Tromel.

Curt Wilhelm, Uber einen Ersatz der Gas-Natriumlampe fiir Polarimeterbeleuchtung 
durch gefiltertes elektrisches Licht. Der Vf. hat Verss. mit verschicdenen Farbkombi- 
nationen angestellt zur Herst. von Lichtfiltern fiir Polarimeterbeleuchtung mit elektr. 
Licht. Es wurde Gelatine mit Farbstoffen yersetzt, auf Glasplatten ausgegossen u. 
diese Platten dann mit Hilfe eines Spcktroskops zu yerschiedenen Filterkombinationen 
zusammengefiigt. Es ergaben sich mehrere Kombinationen, die sich besonders hin- 
sichtlieh der Helligkeitswerte fiir polarimetr. Zwecke ais geeignet erwiesen. Die Verss. 
wurden mit Lampen von Os r a m  u . P in t s c ih  ausgefiihrt, 40—60-Watt-Lampen eignen 
sich am besten dazu. Die Filter sind bereits ausprobiert, weitere Unterss. iiber die 
Brauchbarkeit sind im Gange. (Chem.-Ztg. 5 4 . 194. 8/3. 1930. Frankfurt a. O .) J u n g .

G. A. Bravo, Die Methoden der potentiomeirischen Analyse. Titrationen, die sich 
auf den Farbenumschlag eines Indicators griinden, geben verschiedene Resultate, je 
nach der Wahl des Indicators u. machen auBerdem Schwierigkeiten be i stark g e fa rb ten  
Fil. Diese Ubelstiinde werden bei der elektrometr. Titration yermieden. Vf. beschreibt 
die Methoden u. Apparate zur Messung des pH -W ertes u. die Methoden zur Aufstellung 
der Titrationskurven; einige teehn. Verwendungsmóglichkeiten werden angefiihrt. 
(Industria chimica 4 . 1000—1005. Nov. 1929. Turin, Kgl. Inst. f. Lederindustrie, 
Mai 1929.) W e is s .

Hans Magnus, Uber die Bedeulung der Kontrolle der Wasserstoffioncnlconzentralion 
in verschiedmen Industriezweigcn. Vf. bespricht die Bedeutung der pn-Wertkontrolle 
in der Leim- u. Gelatincindustrie, der Leder-, Textil-, Zellstoff-, Brauerei- u. Brennerei- 
industrie, in der Zuckerindustrie, in milehwirtschaftlichen Betrieben, der Oberflachen- 
technik, der landwirtschaftlichen u. Bergwerksindustrie. Besclnreibung des H e l l i g e -  
Komparators (F. H e l l i g e  u . Co., Freiburg i. B.) mit unveriinderlichon Glasstandards, 
der nach dem Indieatorprinzip arbeitet. Dieser App. gestattet mit geringer Arbeit die 
laufende Kontrolle der pH-Werte u. eignet sieli ebenso fiir die Analyse von Frisch- u. 
Abwiissem. (Chem.-Ztg. 5 4 . 108—10. 5/2. 1930. Au bei Freiburg i. B.) SlEBERT.

E. Angelescu und J. Mircescu, Der Einflufi der Temperatur auf die blaue Jod- 
slarkereaktion. (Vgl. C. 1 9 2 8 .  II. 438.) Die Intensitat der blauen Jodstarkerk. verblaBt 
mit steigender Temp., weil die Festigkeit der adsorptiven Bindung abnimmt. Der 
EinfluB der Temp.-Erhóhung wird zuruckgedrangt, wenn die Festigkeit der Adsorption 
aus bestimmten Griinden erhoht wird. Beim Erkalten von erhitzten Lsgg. fallt der 
Wiederfarbungspunkt n i c h t  mit der Temp. der Entfarbung zusammen, was auf 
das Eintreten kolloidcliem. Vorgange zuriickgefulirt wird; ebenso entfarbt sich eine 
erkaltete Lsg. beim Wiedererhitzen nicht wieder bei derselben Temp. wie beim erst- 
maligen Erwarmen. Beim Erwarmen tr i t t  Tor der Entfarbung yiolette \i. dann rote 
Farbung auf, was auf VergróBerung des Dispersitatsgrades der Starkekorner zuriick- 
zufuhren ist. (Bulet. Soc. Chim. Romania 1 1 .  81—98. Okt. 1929. Bukarest, Univ., 
Inst. f. landwirtschaftl. Chemie.) BerGMANN.

V. Majer, Apparat zur Messung der Anderung des Qasvólumens bei konstantem 
Dnick. Es wird eine aus den allgcmein vcrwendeten Laboratoriumsgeriiten zusammen- 
gestellte Vorr. beschrieben, die bei der Yerfolgung des zeitłiehen Yerlaufes der Anderung
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des Gasvolumens, z. B. bei der Absorplion u. Adsorption yon Gasen die Storungcn 
ausschlieBt, dio dureh dio tiiglichen SeWankungen des barometr. Bruekes entstehen, 
wenn es nótig ist, die Verss. stets bei demselben Druck durchzufiihren. Bzgl. der 
Arbeitsweiso muB auf die im Original abgebildete Apparatur yerwiesen werden. (Chem. 
Fabrik 1930. 85—86. 5/3. Prag.) JUNG.

P. W. Golowin und W. I. Kolpakow, Gasandlysierapparate. Besohreibung der 
modernen, in der Wiirmetechnik yerwendeten Gasanalysierapp. (U. S. S. R. Scient.- 
teohn. Dpt. Supremo Council National Eeonomy. Nr. 369. Transaet. Centralinst. Sugar- 
Ind. Nr. 3. 152—79. 1929.) ScHONFELD.

Elom onte und  anorganlsche Verblndungen.
P. Fuchs, Systematische indirekte Analyse. I. Teil. Wcitercntimcklung der indirekten 

Melhodik durch Aufstellung eines neuen allgemeinen Leilprinzips. (Vgl. C. 1929. II. 
3041.) Allgemeines Leitprinzip, durch dessen yorschiodenartige Anwcndung sich die 
indirekte Metliodik orweitem u. noch woiter vereinfachen laBt, ais es bisher geschah: 
„Neben dem Gesamtgowicht (g) der beiden zu bostimmenden Stoffo oder — falls diesos 
nicht direkt bestimmbar ist — dem eines durch chem. Umwandlung daraus erhaltenen 
Substanzgemisch.es (g') wird die Summo der darin enthaltenen mg-Aquiyalente, bzw. 
Yio-mg-Aąuiyalonte (N) festgestellt. Dio Zahl N  wird unmittelbar fiir die Berechnung 
der Analyse yerwendet. An Stelle eines Gewichtes selbst kann in besonderen Fśillen 
aueh eine durch chem. Umwandlung hervorgcrufene Gewichtsanderung treton.“ Das 
indirekte Verf. beschrankt sich damit nicht mehr wie bisher auf Gemische, die in reiner 
wagbarer Form yorliegon, sondern erwoist sich gerade fiir dio Unters. unreiner Gemiseho 
von besonderer ZweckmaBiglceit. Die Feststellung der Summę der mg-Aquiyalentc 
geschieht meistens in sclmeller u. einfacher Weise mit Hilfe der MaBanalyse. Es werden 
ausfiihrlich die Formeln gebracht, nach denen indirekte Analysen bercclmet werden. 
(Ztschr. analyt. Chem. 79. 417—51. 1930. Leipzig.) W in k e l m a n n .

Ed. Donath, Uber die Anwendungen des Nalriumłhiosulfales in der analylischen 
Chemie. Der Yf. gibt eine krit. Zusammenstellung analyt. Methoden, bei denen Natrium- 
thiosulfat ais Fiillungsmittel yerwendet wird. Bei der AufschlieBung As- u. Sb-haltiger 
Verbb. ist das Sclimelzen mit Natriumthiosulfat einem Gcmisch yon Natriumcarbonat 
u. Schwefel yorzuziehen. Es wird besonders darauf hingewiesen, daB Natriumthio- 
sulfat in yielen Fiillen ein ausgezeiehneter Ersatz des II,S bei quantitativen Ftillungen 
ist. (Chem.-Ztg. 54. 78—79. 25/1. 1930. Briinn.) ” JuxG.

Walter E. Thrun, tJber den Gebrauch von Schutzkolloiden bei der colorinietrischen 
Beslimmung einiger Melalle ais Farblaclce. Vf. untersucht dio Einw. yon Gummi arabicum 
u. Glycerin-Starkę ais Schutzkolloide fiir yerd. Lsgg. yerschiedcner Farblacke. Glycerin- 
StiŁrkclsg. ha.lt bei Anwendung von 1—2 ccm auf 50 ccm Fl. den Al-Lack der Alizarin- 
sulfonsaure in Lsg., sofern Erhitzung wahrend der Lackbldg. yermieden wird. Gummi 
arabicum ist in klcinen Mengen unwirksam. — Bei dem Al-Lack der Aurintricarbonsaure 
erwies sich Gummi arabicum ais wirksam, Glycerin-Starke dagegen nicht. — Bei dem 
Be-Lack des Curcurmins yerursachte Glycerin-Starke (1 ccm auf 12 ccm Endvolumen) 
eine ausgesproeheno Farbvertiefung. Die Ggw. dieses Kolloides macht die K o l t h o f f - 
Mcthode zur Best. kleiner Be-Mcngen cmpfindlicher u. gonauer (ygl. C. 1928.1. 2113). — 
Das Absetzen des Mg-Lackes des Curcurmins wird durch 1 ccm Glycerin-Starke auf 
12 ccm yerzógert. Der Eisenhydroxydlaek der Alizarinsulfonsaure wird durch Glycerin 
in Lsg. gehalten, wahrend auf andere Lacke der Aurintricarbonsaure Gummi arabicum 
die gleiche seliutzende Wrkg. ausiibt. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 8—9. 
15/1. 1930. Valparaiso, Ind., Uniy.) S i e b e r t .

Ettore Yernazza, Eine schneUe rolumetrisclie Beslimmung der SO,t-Ionen. An- 
schlieBend an eine Veroffentlichung von M a c o h ia  (C. 1929. II. 182S) beschreibt Vf. 
seine neue Methode, dereń - Genauigkeit yon ±0,15%  fiir industriello Zwecke geniigt. 
Die SO,]"-Ionen werden in der gegen Methylorange neutralen Lsg. eines schwefelsauren 
Salzes mit einer neutralen Lsg. von BaCl2 ausgefallt. Ais Indieator dient ein Gemisch 
yon gleiehcn Teilen einer 2%ig. Lsg. yon Kongorot u. einer Yso'11- Lsg. Ammonium- 
bichromat; diese Misehung wird noch mit 1—2 Teilen W. yerdiinnt. Dieser Indieator 
ist noch bei 30—35° stabil, muB aber alle 10—15 Tago erneuert werden. Der Umschlag 
erfolgt yon rotbraun nach yiolett durch einen tlberschuB der Ba++-Ionen. Das Endo 
der lik. muB durch Tiipfeln festgestellt werden. (Industria ohimica 4. 988—89. Noy.
1929. Turin, Chem. Lab. d. Ingenieurschule. Juli 1929.) W e i s s .
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N. Joassart und Edm. Leclerc, Anwendung der Potenłiometrie zur Bestimmung 
der Cliloride im Zinkstaub. Unter Verwendung der sei ner zeit bescliriebenen Gelatine- 
elektrode (C. 1 9 2 9 . II. 1517) wurde nun der EinfluB von Metallionen (Zn, Sn, Cr, Al, 
Mn u. Cu) auf die Halogenbest. im NaCl untersucht. Es ergab sich die Anwendbarkeit 
der potentiometr. Methode in allen diesen Fallen (Tabelle). Fe-Ionen stóren hingegen 
u. miissen vorerst mit NH3 gefallt werden. Zur Cl-Best. im Zn-Staub wurden nun 5 g 
der Probe mit 100 ccm verd. HN03 unter Vermeidimg von Erwarmung behandelt, 
hierauf 100 ccm konz. NH3 zugefiigt, worauf die Mischung durch 10 Min. im Sieden 
erhalten u. nach dem Abkuhlen auf 250 ccm gebracht wurde. Die Zers. der Probe kann 
auch mit 100 ccm 5%ig. Sodalsg. erfolgen. Man erhitzt zum Sieden, erhalt darin 15 Min. 
u. bringt nach dem Abkuhlen wieder auf 250 ccm. In  diesen Lsgg. ist alles Cl' enthalten. 
In  50 ccm des Filtrats erfolgt dann nach Ansauern mit 20 ccm yerd. HN03 die elektro- 
titrimetr. Best. des Cl' (Beleganalysen). (Buli. Soc. chim. Belg. 3 8 . 360—63. Nov. 1929. 
Lićge, Univ., Lab. do Chim. Analyt.) H e r z o g .

Egeling, Methode zur quantitativen Ammoniakbestimmung in synthetischem 
Ammoniakwasser. Es wird eine Methode zur Best. des NH3-Geh. in synthet. Ammoniak- 
wasser beschrieben, die dadurch besonders genau ist, da-B der gesamte Analysengang 
unter AbschluB von Luft vor sich geht. Eine evakuierte Pipette dient ais Aufnahme- 
gefaB, die Menge des Untersuchungswassers wird durch Wagung bestimmt, dann wird 
das W. unter LuftabschluB in einen geeichten Kolben abgelassen u. in einer gemessenen 
Menge durch Titration der NH3-Geh. bestimmt. (Chem.-Ztg. 5 4 . 195. 8/3. 1930. 
Bochum.) J u n g .

N. P. Protassow, Neue Methode der Natriumbestimmung. In  Ggw. yon Halo- 
geniden, Nitraten u. Acotaten der Kationen der I. u. II. Gruppe kann das Na durch 
Eallen mit Zn-Uranylacelat ais NaZn(UO2)3(CH3COO)0 bestimmt werden. Mg gibt 
mit Na-Salzen u. Uranylacetat einen analog zusammengesetzten Nd. von ungefahr 
gleichem Mol.-Gew., deshalb wird in Ggw. von Mg-Salzen die Genauigkeit der Na- 
Best. wenig beeinfluBt. (Trans. Siberian Inst. Agrieult. Forestry [russ.: Trudy Ssibirs- 
kogo Instituta sselskogo Chosjaistwa i Ljessowodstwa] 1 2 . 49—57. 1929. Omsk, 
Sibir. Landw.-Inst.) S c h ÓNFELD.

H. H. Willard und Philena Young, Cerisulfat ais volumetrisches Oxydations- 
mittel. X. Die Bestimmung von Thallium. (IX. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1717.) Eine Literatur- 
iibersieht zeigt, daB es trotz vieler Verss. verschiedener Autoren zur maBanalyt. Best. 
von Tl nur Z i n t l  u. R i e n a c k e r  (C. 1 9 2 6 .  II. 799) gelungen ist, eine zuverlassige 
Methode durch Titration mit KBr03 zu finden; alle anderen Methoden sind kaum 
brauchbar. Vff. zeigen, daB man mit Ce(S04)2-Lsg. Tl-(1)-Salz sehr gut in salzsaurer 
Lsg. titrieren kann. Der Endpunkt kann sowohl elektrometr. oder auch yisuell fest
gestellt werden. Fur die elektrometr. Best. ist bei hoher HCl-Konz. Zimmertemp. 
zu empfehlen, bei niedriger 60°. Oberhalb 60° zu arbeiten ist nicht yorteilhaft, da 
der Endpunkt unseharf ist. Visuelle Best. des Endpunktes ist nur bei farblosen Lsgg. 
moglieh; sie wird am besten bei niedriger HCl-Konz. u. 80° ausgefiihrt. Fe+++, Cu++,
Bi+++, Cd++, Pb++, Sn++++, Hg++, Zn++, Se03~ ,  T103— , As04-----, Sb+++++
u. Cr+++ storen nicht; As+++ u. Sb+++ diirfen nicht anwesend sein. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 5 2 . 36—42. Jan. 1930. Ann Arbor [Mich.], Univ. of Michigan.) K le m m .

A. Astruc, M. Mousseron und N. Bouissou, tlber ein neues Verfaliren zur Mikro- 
beslimmung des Calciumions. Das Ca wird ais Wolframat gefallt, dann wird die Wolfram- 
siiure colorimetr. bestimmt mit Hilfe des blauen W 20 5, das bei Zusatz von TiCl3 ent- 
steht. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 9 0 . 376—77. 10/2. 1930.) W r e s c h n e r .

M. E. Bertrand, Nacltweis und Bestimmung des Kobalts in Spezialstahlen. Mit 
Rucksicht auf die liaufige Verwendung yon Co-Stahlen in der Automobilindustrie 
wird eine rasche, genaue u. wohlfeile Best. des Co ausgearbeitet. Bei Gehh. yon nur 
0,1% Co gelingt der qualitative Naehweis in der in HC1 gel., mit HN03 oxydierten, 
yerd., mit NH3 yersetzten u. filtrierten Probe nach Zusatz von Weinsanre mit K 3Fe(CN)ę, 
das eine braunlichrosa bis rotbraune Farbung heryorruft, die auf Zusatz yon H20« 
in Rosa iibergeht. Beseitigung der Storung dieser Farbung durch Ni u. besonders 
Cu mittels KCN. Auf diese qualitative Rk. kann auch eine colorimetr. Best. geringer 
Co-Mengen aufgebaut werden. Die gravimetr. Best. des Co in Stahlen gelang nach 
einer Reihe yon Voryerss. (Tabellen) auf Grund folgender Erkenntnisse: Die Trennung 
des Co Yom Ni gelingt durch FiiUung des ersteren in Siedehitze mit Br in Ggw. eines 
geringen Uberschusses von ZnO u. einer ausreiehenden Menge yon Zn-Salzen, worauf 
das Co durch Elektrolyse bestimmt werden kann. Diese, wie auch die des Ni, gelingt
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•exakt in ammoniakal. Lsg. in Ggw. von HN03 (NH4N 03), dereń EinfluB dureli Zusatz 
von Na2S03 ausgeschaltet werden kann. Bei Abwesenheit von Zn wird die Elelctrolyse 
k. unter Zusatz groBerer Mengen, bei Anwesenheit von Zn in der Warmc unter Zusatz 
einer sehr geringen Menge von Sulfit durchgefiihrt. Arbeitsweise: Losen von 2 g 
Stahlspanen in einem 500-ccm-MeBkolben dureli maBiges Erwarmen mit 30 ccm HC1 
{30 Min.), Oxydicren mit 5 cem HN03, einige Min. kochen, dann mit 150 ccm W. 
verd. u. Fallung der Elemente auBer Co, Ni u. Mn dureh einen geringen UberscliuB 
von aufgeschwemmtem ZnO unter kraftigem Riihren. Nach Abkuhlen auffullen, 
dureh trockenes Faltenfilter filtrieren u. versetzen von 250 ccm des Filtrats in einem 
niedrigen Erlenmeyerkolben von 500 ccm mit 1 g ZnO u. 30 ccm gesatt. Br-W. u. 
Koolien wahrend 1 Min. unter Riihren. Sofort dureli Blaubandfilter filtrieren, 8-maliges 
Waschen des Nd. mit li. W. (die event. Rosafarbung des Filtrats riihrt von Mn her), 
Zuruckspiilen des Hauptanteils des Nd. nach Durchlochern des Filters in den Erlen- 
meyerkolben, Waschen des Filters mit einer Mischung aus 40 ccm W. +  5 ccm 
H2S04 +  5 ccm H N 03 +  einige Tropfen Perhydrol, dann mit W. u. Wegkochen des 
H 20 2, das nur zur Erleichterung der Lsg. der Hydroxyde von Co u. Mn dient. Nach 
tjberfiihrung in die Elcktrolysenzclle, Neutralisation mit NH3 (Lackmuspapier), 
Zusatz von 25 ccm NH4OH, Verd. auf ea. 275 ccm, Abkiihlung auf 85°, Zusatz von
0,15 g kryst. Na2S03 u. Elektrołyse bei einer Stromdichte von 0,25 Amp. u. einer 
Temp. von 85 ±  5°; Dauer ca. 1,5 Stdn. (vollkommene Entfarbung des Elektrolyten). 
Bei verzogerter Co-Abscheidung (bei Rosafarbung des Elektrolyten) neuerlicher, 
event. wiederliolter Zusatz von 0,05 g Na2S03 bis die Farbę der Lsg. gelborange wird. 
Katliode rascli abspiilen u. bei 100—105° trocknen. Die geringe Menge der aus dem 
stets etwas Pb-haltigen ZnO herriihrenden lcathod. Pb-Abscheidung kann yernach- 
lassigt werden. Beleganalysen. (Buli. Soc. chim. Belg. 38. 364—71. Nov. 1929. 
Herstal, Fabr. Nat. d’Armes de Guerre.) H e r z o g .

Ligor Bey und M. Faillebin, Uber eine anahjlischc Reaklion des Bleis. (Vgl.
C. 1929. II. 1285.) Auf Grund der 1. c. beschriebonen Rk. liiBt sich Pb in Ideinen 
Mengen nachweisen. Man bereitet eine 5°/0ig. Resorcinlsg. u. eine Lsg., welche 5 ccm 
konz. NH4OH in 100 ccm W. enthalt. Zu 5 ccm letzterer Lsg. gibt man die Pb-Verb., 
laBt einige Min. unter zeitweisem Schiitteln stehen u. ftigt 5 ccm der Resorcinlsg. zu. 
Es tr itt  eine blaue Farbung auf, aber nicht sofort, sondern z. B. bei 0,001 g Pb-Acetat 
nach 19 Min., bei 0,0003 g nach l 1/2 Stdn. Letzteres ist die untere Grenze der Emp- 
findlichkeit. Bei diesen groBen Verdiinnungen macht man zum Vergleich einen blinden 
Vers. ohne Pb. Man kann so noeh geringere Pb-Mengen feststellen; die Farbung ist 
dann nicht mehr blau, sondern graurosa. Die Empfindlichkeit der Rk. ist dureh die 
bekannte Oxydation von ammoniakal. Resoreinlsgg. begrenzt, welche nach sehr langer 
Zeit auch zu einer Blaufarbung fiihrt. Die neue Rk. gelingt auch mit PbS04; 1 mg gibt 
deutliche Blaufarbung. NH;1-Acetat yerhindert die Rk. Es ist dies die einzige Rk., 
welche minimale Mengen PbS04 in BaS04 nachzuweisen gestattet. (Buli. Soc. chim. 
France [4] 47. 225—26. Febr. 1930. Stambuł, Univ.) LlNDENBAUM.

G. Piccardi, Uber die spektrographische Bestimmung von Wismut in der Asche 
■tierischer Organismen. Vf. arbeitete mit einem Funkenspektrum zwischen yertikalen 
Au-Elektroden; die gut yeraschte Substanz wurde mit einem Tropfen konz. HC1 be- 
feuchtet. Zur Best. wurden die Linien im ultravioletten Gebiet verwendet; die groBte 
Empfindlichkeit zeigt die Linie A =  3067. Mit Hilfe dieser Methode konnten minimale 
Bi-Mengen in den Organen mit Bi behandelter Tiere naehgewiesen werden. (Atti R. 
Accad. Lincei [Roma], Rend. [6]. 10 . 258—60. 1929. Florenz, Univ.) W r e s c h n e r .

Georges Dotreppe, Studien iiber die Bestimmung des Wolframs mittels Zinnchloriir. 
Im Hinbłick auf dio bisher unbefriedigenden Ergebnisse der Fallung des W ais „blaues 
Oxyd“ W20 5 dureh Red. der Wolframate mit SnCl2 nach M d iy a n i  (Buli. Soc. chim. 
Belg. 25 [1911]. 41) u. Ma r b a k e r  (Journ. Amer. chem. Soc. 37 [1915]. 86) studiert 
Yf. in Anlehnung an die Arbcit des letzteren Autors in einer Reihe von Vorverss. 
den EinfluB der Aciditat, der SnCl2-Menge, der Temp. u. der Waschung, die Wieder- 
ausfallung hier bei gel. W mit Benzidinhydrochlorid I, die yollltommene Auswaschung 
der adsorbierten Sn-Salze u. den Nachweis der Freiheit des Nd. von Sn (Tabellen) 
u. gelangt so zu der folgenden A r b e i t s w e i s e .  Die ca. 0,1—0,25 g W 03 ent- 
haltende, auf 50 ccm eingeengte Lsg. des Wolframats wird dureh Zusatz von 2 g KC1 
(starkę Elektrolyte fordem cSe Vollstandigkeit der Fallung) in eine k. Lsg. von 4 g 
SnC^ • 2 H20  in 50 ccm ca. 8-n. HCł gegossen, so daB die Aciditat der Mischung 
ca. einer 4-n, HC1 entspricht. Nach einigen Min. Riihrens fiigt man zur Fallung

XII. 1. 177
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10 ccm einer 10%ig. Lsg. von I, laBfc eine Stde. am W.-Bad stohen u. wascht dann. 
den blauen, kórnigen Nd. durch Dekantation mit h. n. HC1, die 5 g I  im 1 enthalt. 
Der IW . ist frei von Sn-Salzen, wenn eine auf das 5-faehe verd. Probe des Waschwassers. 
(Aciditat ca. 0,2-n.) innerhalb 5 Min. mit H2S klar u. farblos bleibt. Starkes Gliihen 
von Filter -f Nd. durch 10 Min. — A n a l y s e  v o n  W - S t a h l e n .  Allmahlicher 
Zusatz von 50 ccm rauchender HC1 zu 5—7,5 g des in einem 400-ccm-Schnabelbccher- 
glas befindlichen Staliles u. miiBigc Erwiirmung nach Aufhóren der H,-Ent\v. u. 
Zusatz von 7,5 g KC103 in kleinen Anteilen u. dazwischen von 5 ccm rauchender HCL 
Nacli Yollkommener Tjberfuhrung des W in gelbe W 03 Yerdiinnt man mit 50 ccm W- 
u. erhalt 5 Min. in leichtem Sd. bis zum Yerschwinden des Cl. Sammlung des Nd. 
nach wiederholtcm Waschen (durch Dekantation) mit sd. 1/»-n. HC1 auf gehartctem 
Filter (in dem in einen 250-ccm-MeBkoiben gebrachten F iltrat Best. der anderen 
Bestandteile), Einbringen yon Filter +  Nd. in einem 250-ccm-MeBkolben u. Lósen 
von W 03 mittels 50 ccm sd. konz. NH3-Lsg., mit der auch die letzten anhaftenden 
Reste von W 03 im wiederholt ausgespiilten FallungsgefiiB in Lsg. gebracht wurden. 
Nach Zusatz yon 8 g KCI wird abgekiihlt, von etwas Fe(OH)3 abfiltriert u. in 50 ccm 
der Lsg., entsprechend 1—1,5 g Einwaage, durch EingieBen in 50 ccm einer 4 g 
SnCl2'2  H20  enthaltenden 9-n. HC1 die Best. des W in der beschriebenen Weise durch- 
gefiihrt. Beleganalysen. — A n a l y s e  v o n  F e r r o  w o l f r a m .  Erwarmen einer 
Mischung von 1—1,2 g gepulvertem Ferrowolfram u. 4 g Na20 2 im bedeekten Ni- 
Tiegel mit kleiner Flamme wahrend 5 Min., dann durch weitere 5 Min. mit einer den 
Tiegel beriihrenden Flamme. Nach Abkiihlung Einfuhrung des Tiegels in ein 100 ccm 
W. enthaltendes 400-ccm-Becherglas u. Erwarmen naeh Beendigung der Gasentw. 
am W.-Bad. Uberfiihrung von Lsg. -f- Nd. in einen 250-ccm-MeBkolben, Zusatz 
von 8 g KCI nach Abkiihlung u. Best. des W im aliąuoten Teil wie yorhin. Beleg
analysen. (Buli. Soc. chim. Belg. 3 8 . 375—84. Nov. 1929.) H e r z o g .

Georges Dotreppe, Bestimmung von Wolfram mittels Phenylhydrazinchlorhydrat 
in salzsaurer Losung. (Vgl. yorst. Ref.) Vf. yerbessert die schwierige Fiillung des 
W mittels des teuren Hydrazinchlorhydrats nach J a n n a s c h  (Prakt. Leitfaden der 
Gewichtsanalyse, 1904) durch Ersatz des letzteren durch Phenylhydrazinchlorhydrat I- 
Arbeitsweise: EingieBen von 50 ccm (mit ca. 0,004 W 03) der Wolframatlsg., die 
40 g KCI im 1 enthalt, in eine Lsg. yon 1 g I  in 50 ccm 8-n. HC1. Der nach 1-std. 
Stehen auf dem W.-Bad kórnig gewordene, griine Nd. (nach J a n n a s c h  ein Isomeres 
des gelben W 03) wird zuerst durch Dekantation mit einer Lsg. gewaschen, welche 
5% HC1 u. 1% I enthalt, dann am Filter rasch mit h. W. zur Entfernung des Haupt- 
teils von I, worauf man durch Gliihen in WOn iiberfiihrt. Beleganalysen auch fiir 
Stahl u. Ferrowolfram. (Buli. Soc. chim. Belg. 3 8 . 385—86. Nov. 1929. Lićge, Univ., 
Lab. de Chim. Analyt.) H e r z o g .

J. B. Robertson, Verfliichtigung und Trennung der Platinmełalle durch Phosgen_ 
Yf. untersucht die Einw. ,von CO-CL-Gemischen u. von Phosgen auf Platin u. Platin- 
metallegierungen. Die Verss. wurden in elektr. beheizten Glasróhren yorgenommen. 
Bei Eimv. eines Gasgemisches von gleichen Teilen CO u. Cl, auf Pt-Schwamm im ein- 
seitig geschlossenen Rohr unter einem Gasdruck von etwa 14 cm Hg erfolgte bei 240' 
bis 260° eine lebhafte Rk. Der Gasdruck wurde auf der gleichen Hóhe gehalten, bis 
nach 24 Stdn. keine weitere Druckverringerung eintrat. Naeh dieser Zeit hatten sich 
die gebildeten Carbonylverbb. ais gelbe u. rote Krystalle an den kalteren Teilen des. 
Rohres abgeschieden, wahrend im Schiffchen ein geringer Pt-freier Riickstand (0,6%) 
Yerblieben war, der hauptsachlich aus Os u. Ir  bestand. — Die Einw. Yon CO u. Cl2 
unter den gleichen Bedingungen auf eine Pt-Pd-Legierung (11,2% Pd) ergab bei 
langsamer Rk. eine Trennung von P t u. Pd, bei der die gesamte Pd-Menge ais Chlorid 
im Schiffchen Yerblieb, wahrend das P t fliichtige PtCl2-Carbonylverbb. gebildet hatte. 
Die Bldg. fliichtiger Verbb. erfolgte wesentlich schwerer u. erst bei betrachtlich hóheren 
Tempp., wenn an Stelle Yon Pt-Schwamm gefalltes Metali verwandt wurde. — Phosgen 
wirkt auf gefalltes Pt, wenn es ais Yollkommen trocknes Gas in langsamem Strome 
iiber das Metali geleitet wird, bei einer Temp. yon 500° ein; es hinterblieb ein nicht fliich
tiger, weiBlich-brauner Riickstand, entsprechend 24,1% Pt, wahrscheinlich die von 
P u l l i n g e r  (Trans. Chem. Soc. 5 9  [1891]. 598) besehriebene nichtfliichtige Komplex- 
verb. PtCl2, 2 COCL. Die Ausbeule liŁBt sich auf 83,0% yerfliichtigtes Platin steigern,. 
wenn dio Rk. bei 500° in einem Gemisch Yon Phosgen u. CO yorgenommen wird. BeL 
kurzer Nacherhitzung auf 800° zur Zers. der bei 500° nicht fliichtigen Komplexyerb. 
PtCl2-2COCl2 erhalt man einen noch geringeren Riickstand an nicht yerfluchtigtem
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P t (5,8%); hierbei wird jedoch nur ein Teil der fliichtigen Prodd. ais Carbonylyerbb. 
erhalten, daneben wasserlósliehe Verbb., wahrsclieinlich PtCl2, aus denen' das P t 
nur durch Red.-Mittel wiedcrgewonnen werden kann. — Verss. iiber die Verfluchtigung 
der Platinmetalle aus ihren Erzkonzentraten ergaben die besten Resultate bei Ver- 
wendung reicher Konzentrate mit relatiy geringem Fc-Gch. Die optimale Temp. 
liegt bei 500°. Das trockne Phosgcngas muB in langsamem Strom iiber das Erz streichen. 
Die Ggw. von CO erhóht auch hierbei die Ausbeute. Eine Trennung von Blei von den 
Platinmetallen konnte mit Hilfe von Phosgen nicht erreicht werden. {Journ. South 
African chem. Inst. 12. 39—49. Juli 1929.) S i e b e r t .

Georg Seufert, Beitrag zur technischen Analyse manganlegierter Sondermessinge. 
Es wurde eine Analysenmethode fiir Sondermessing mit den zusiitzlichen Bestandteilen 
Mn, Pb, Ni u. Fe ausgearbeitet, bei welcher die Trennung yon Pb u. Mn unter Ver- 
wendung von Netzelektroden in saurer Lsg. mit niederer Stromstarke yorgenommen 
wird. Die Abscheidung von Mn durch doppelto getrcnnte Fallung mit H20 , u. verd. 
NH3 in geringem UberschuB fiihrt zu einer brauchharen Trennung von Zn u. Ni. Mit 
diesem Verf. wurde das- Verf. nach K n o r r e  zur Abscheidung von Mn aus schwach- 
saurer Lsg. mit Persulfat kombiniert. (Chem.-Ztg. 54. 155—56. 22/2. 1930. Niirn- 
berg.) J u n g .

Manuel F. Garcia, Schlackenanalyse. Es werden zwei Arten des Analysen- 
gangs fiir Schlacken angegeben. Beim einen wird ein CarbonataufschluB, beim anderen 
ein HF-AufschluB ausgefuhrt. (Quimica e Industria 7. 31—32. Febr. 1930.) W i l i .s t .

Organische Substanzen.
Stanislav Landa, t)ber die Bestimmung von Schwefel in organischen Fl-iissig- 

keiłen. Vf. empfiehlt die Lampenmethode, modifiziert von L o m a x  durch Anbringen 
einer elektr. geheizten Platinspirale iiber dem Docht. Analysenresultate von 13 ver- 
schiedenen S-haltigen Stoffen im Original. (Chemickó Listy 23. 631—32. 25/12. 1929. 
Prag, Inst. f. Technol. d. Brennstoffe an der Techn. Hochsch.) M a u t n e r .

Andre Boivin, Die Mikrobestimmung des Kohlenstoffs durch Ozydation mit Glirom- 
schwefelsdure und die Mikrobestimmung des Slickstoffs durch Aufschlu/3 mittels Schwefel- 
saure. (Vgl. C. 1929- II. 1333.) Im 1. Teil der Arbeit beschreibt Vf. eingehend die 
Mikro-C-Best. Durch Einw. von konz. H 2S04 auf die mit Silberchromat, Kalium- 
bichromat u. Nalriumsulfat gemisehte Substanz kann unter gewissen Bedingungen 
(yorherigcs Evakuieren des ReaktionsgefaBes, gelindo Erwarmung) auch der Kohlen- 
stoff sehwer yerbrennbarer organ. Verbb. in C02 (bzw. C02 +  CO) verwandelt werden. 
Am besten u. schnellsten gescliieht dies im App. von N ic l o u x . E s lieBcn sich noch
з,25 mg Indol mit 0,6% Genauigkeit bestimmen. Es wird besonders geschildert, wio 
man fl., feste Stoffe u. Ndd. analysiert. — Im 2. Teil wird die Mikro-N-Best. behandelt,
и. zwar zunachst die Best. des Animoniaks — sei es durch Dest. oder mit Natriumhypo- 
bromit oder colorimetr. —; sodann wird auf 57 Seiten die tjberfiihrung des organ. N 
in Ammoniak-N beschrieben. (Buli. Soc. Chim. biol. 11. 1269—409. Dez. 1929.) W i n k .

Mircea V. Ionescu, Eine neue Beaktionfur die aromatischen Aldehyde. Die Kon
densation des Indandions m it aromat. Aldehyden zu Arylidenindandionen (Carbindo- 
geniden) yerlauft in sd. A. in Ggw. yon etwas Piperidin so glatt, daB sie zur Identifi- 
zierung aromat. Aldehyde diencn kann. Sie ist yon allgemeiner Anwendbarkeit, emp- 
findlich u. schnell. Bei kleineren Mengen (unter 0,2 g) bilden sich keine Nebenprodd. 
(ygl. IONESCU u. S e c a r e a n u , C. 1927. II-  71). Die Arylidenindandione sind krystalli- 
siert, hellgelb bis rot gefarbt, besitzen scharfe FF., lósen sich in A. mit gelber bis 
oranger Farbę, welche sich auf Zusatz yon Alkali nach orange bis rotyiolett yertieft; 
ihre H2S04-Lsgg. sind ebenfalls charakterist. gefarbt. Unter gleichen Bedingungen 
reagiert keine andere Substanz mit Indandion. Ausfiihrung der R k.: Ein wenig der 
Komponenten (unter 0,1 g genugt) in 1 ccm sd. A. losen, 2—3 Tropfen ca. 10%ig. 
alkoh. Piperidinlsg. zugeben, 2—3 Min. kochen, mit 1—2 Tropfen Eg. neutralisieren, 
abkiihlen, Prod. abfiltrieren, mit wenig A. waschen. — In einer Tabelle sind die Eigg. 
zahlreicher Arylidenindandione zusammengestellt. (Buli. Soc. chim. France [4] 47. 
210—14. Febr. 1930. Cluj, Univ.) L in d e n b a u m .

H. H. Willard und Philena Young, Cerisulfat ais volumetrisches Oxydations- 
mitlel. XI. Die Oxydation von organischen Sauren. (X. ygl. C. 1930-1. 2772.) Bei der Best. 
yon organ. Sauren m it KMn04 u. ahnlichen Oxydationsmitteln ergeben sich Schwierig- 
keiten, weil einzelne Sauren, z. B. HCOOH, ieilweise angegriffen werden. Vff. unter- 
suchen die Verwendbarkeit yon Cerisulfat fiir diesen Zweck. 1. Eine Reihe yon Sauren

177*
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wird gar nicht angcgriffen; auch nicht in der Hitze (Ameisen-, Essig-, Bernstein-, 
Fumar- u. Maleinsaure). 2. Wein-, Malon-, Apfel-, Glkyol- u. Citronensiiure werden 
oxydiert; es lassen sieli genaue Analysenmethoden mit empirischen Faktoren aus- 
bilden; am besten ist es, dureh einen OberschuB von Cerisnlfat in schwcfelsaurer Lsg. 
in der Hitze zu oxydieren u. mit FeS04-Lsg. zuruckzutitrieren. 3. Benzoe-, Phthal- 
u. Salicylsaure werden z war angegriffen; die Osydation verlauft aber nicht einheitlich, 
so daB eine analyt. Best. nicht móglich ist. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 132—42. 
Jan. 1930. Ann Arbor [Mich.], Univ. of Micliigan.) K l e m m .

H. A. Schuette und Jennette N. Terrill, Einige Beobachlungen iiber die Bestim- 
mung der Lavidose mit Kupfer-Kaliumcarbcmatlosung. Bei Verss. mit der Lsg. von 
S o l d a in i  (1876) abgeandert von O s t  (1890) wurde das Vorhandensein einer Fehler- 
ąuelle bei Zucker oxydierenden Reagenzien dieser Art, besonders bei gravimetr. Best. 
der Fructose gefunden, bcstchend in Bldg. von kolloidem Cu20, das 24—48 Stdn. jfc 
nach CuS04-Konz. des verwendeten Reagens im Filtrat dispergiert bleibt. Es wurden 
die Fructose-Cu-Aquivalente fiir 2 Arten der SoL D A lN l-O sT -Lsg. bestimmt, die aber 
nur gelten, wenn die Red. in 2,5 Stdn. bei 48,9° ausgefiihrt u. die Filtration geniigend 
lange hinausgeschoben wird, um eine yóllige Ausflockung des Cu„0 zu ermóglichen. 
(Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 13. 93—98. 15. Febr. 1930. Madison, Univ. 
of Wisconsin.) G r o s z f e l d .

J. W. Kulikow und T. N. Krestowosdwigenskaja, Nachweis und Bestimmung 
ran kleinen Pyridinmengen. Folgende Reagenzien sind notwendig: frisch bereitete 
Bromcyanlsg., gesśitt. wss. AnilM sg. (frisch dest.), Isoamylalkohol, der von Pyridin 
frei ist. Dio Bromcyanlsg. wird hergestellt, indem man 40 ccm Br2-W. allmahlich unter 
Kuhlung mit einer I0°/Oig. Lsg. von KCN vermischt, bis die Bromfarbung verschwundeu 
ist; das Gemisch wird mit 10—15 ccm Isoamylalkohol geschiittelt. Von der isoamyl- 
alkoh. Lsg. des Bromcyans gibt man 1 ccm (20 Tropfen) zu 20 ccm der zu untersuchendcn 
Lsg., schuttelt, versetzt mit 1 ccm Anilinwasser u. 10—15 ccm Isoamylaikohol, schuttelt 
noch einmal u. yergleicht mit Standardlsgg. Es kónnen noch 0,025 mg Pyridin in
11 FI. bestimmt werden. Bei sehr kleinen Fl.-Mengen verfahrt man folgendermaBen: 
Man gieBt in die FI. etwas Anilinwasser u. trópfelt 1—3 Tropfen dieser Mischung auf 
eine kleine Scheibe Filtrierpapier (1—1,5 cm), das man an die konvexe'Seite eines Uhr- 
glaschens klcbt. Das Ulirglas wird auf eine kleine Krystallisierschale ohne AufguB 
gelegt, in welchem 2—3 ccm Bromcyan in wss. Lsg. sich befinden. Diese Verb. ver- 
fliichtigt sich u. dringt in das mit Pyridin u. Anilinlsg. getrankte Papier ein. Es fiirbt 
sich zuerst gelb, dann orange. Das Filtrierpapier wird vorteilhaft vor der Benutzung 
J/2 Stde. im Exsiccator iiber HC1 gelassen, dann gut geliiftet u. in dicht schlieBendem 
Glase aufbewahrt. Bei LichtabschluB sind die Farbtónungen haltbar u. lassen sich 
zur Herst. von Standardmustern rerwenden (man bringe sie zwisehen 2 Glasstreifen, 
dereń Riinder zusammengeklebt werden). (Ztschr. analyt. Chem. 79. 452—59. 1930. 
Moskau, Inst. f. reine Reagenzien.) WlNKELMANN.

B estandteile  von  Pflanzen und  Tieren.
F. W. Cook, Eine phołoelefdrische Zelle fiir Erythemuniersuchungen. Die Ivurve

fiir die absol. Empfindlichkeit einer photoelektr. Zi-Zelle in Quarz (nicht sensibilisiert, 
Vakuumtyp) hat ein Maximum bei 2800 A. Die Empfindlichkeit ist von derselben 
GróBenordnung wie bei der empfindlichsten gasgefiillten KuNZ-Zelle. Mit einem 
Filter (1 cm dicke Schicht einer 50%ig. wss. Lsg. von NiSO, in 6,38 mm C o r n i n g -  
Glas) wird das Masimum der Li-Zelle zu 3000 A verschoben, dieser Wert liegt dcm 
Maximum der Erythemkurve sehr nahe. Die Cd-Zelle zeigt ein Maximum bei ca. 
2500 A u. ist bei 2800 u. 3000x1 viel weniger empfindlich ais die Li-Zelle. (Physical 
Rev. [2]. 34. 1287. 1/11. 1929. Illinois, Univ.) W r e s c h n e r .

G. Joachimoglu, Verfahren zur Herstellung sterilisierbarer pliysiologisclier Lósungen. 
Es hat sich a is  zweckmiiBig h e rau sg c s tc llt , d as Biearbonat der R iN G E R schen Lsg. 
(D. A.-B. 6) dureh die Hydroxyle des Ca u. Mg zu ersetzen. Dabei kann zur Erziolung 
der gewunschten Pufferung, der Lsg. Glykokoll o. dgl. zugesetzt werden. Vf. ver- 
anlaBte die Firma G. H e n n i n g , Berlin-Tempelhof, das Gemisch der Salze in fertigen 
Paekungen in den Handel zu bringen. Der Arzt kann dureh Auflósen des Inhalts einer 
Packung (das Praparat fiihrt den Namen I s o s t e r i l ) i n  der vorgeschriebenen Menge 
dest. W. sofort eine physiolog. Lsg. herstellen, dereń H-Ionenkonz. der schwaclien 
Alkalescenz des Blutes entspricht. Die Lsg. enthalt in 1000 ccm: 8,0 g NaCl, 0,2 g CaCl2,
0,1 g KC1, 1,0 g Glucoso u. ca. 17,0 mg Ca(OH)„ mit dem oben genannten Puffer.
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DaB die Isosterillsg. physiolog. ist, kann durch Verss. an isolierten Organen des Warm- 
bliiters (Darm, Uterus usw.) demonstriert werden. (Praktika 4 . 489—91.1929.) F r i e s e .

James T. Priestley, Die Bestimmung kleiner Mengen Strychnin in biologischeni 
Materiał. Vf. empfieblt folgende Methode, das Strychnin im biolog. Materiał zu schatzen: 
Feinzerriebenes Leber- u. Muskelmaterial oder Blutserum werden mit 0,1 ecm 10°/0ig. 
Essigsaure pro 25 cem Fl. durch 8—10-minutiges Erhitzen im Wasserbad enteiweiBt, 
nach dom Zentrifugieren von der Fl. ein bestimmtes Vol. durch Durclisaugen von h. 
Luft zur Troclme eingedampft u. der Ruckstand dreimal mit h. dest. W., das mit 1 bis
2 Tropfen Vio-n - H2SO., angesauert ist, aufgenommen. Die Lsg. enthiilt das Strychnin, 
dessen Menge am Frosch durch Vergleichen mit der Wrkg. bekannter Konzz. mit der 
Genauigkeit der Farbrkk. u. andefer komplizierter Proben geschatzt werden kann. 
Jeder Frosch soli nur einmal verwandt werden. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 
38. 241—46. Febr. 1930. Rochester, Mayo Foundation.) ZlMMERMANN.

N. W. Shock und A. B. Hastings, Eine Mikromethode fiir die Bestimmung des 
Saure-Basen-Gleichgewichts des Blutes. Besehrieben wird 1. eine Mikropipette, die zur 
Best. des Saure-Basengleichgewichts dient, 2. die Ausfiihrung der Methode, bei der 
das Vol. der Blutkorperchen, der pn nach der Methode von H a s t in g s  u . Se n d r o y  
u. der C02-Geli. nach der Methode von y a n  S l y k e  u . N e i l l  ermittelt wird. Bei 
einem Vergleicli mit der Makromethode sind Blutkórperchengeh. u. pn mit gleicher 
Genauigkeit bestimmbar, wahrend die Fehlergrenze fur C02 2% betragt s ta tt 0,5°/o» 
wie bei der Makromethode. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 26. 780—81. Juni 1929. 
Chicago, Lasker Foundat. f. Med. Research a. Depart. of Medicine, Univ.) M a h n .

P. Grabar, Schnellmelhode zur Clilorbestimmung. Ihre Anwendung fiir die Blut- 
chlorbestimmung. Das Prinzip der Methode beruht auf dem Freimachen von Cl durch 
ein Chromschwefelsauregemisch in der Hitze, Sammeln in Alkalilsg. in Ggw. von Sulfit 
u. volumetr. Best. von Cl-Alkali mit AgNÓ3. (Compt. rend. Soc. Biol. 102. 27—29. 
18/10. 1929. StraBburg, Med. Klin.) Op p e n h e i m e r .

Kielleuthner, Uber eine neue, aussichlsreiche Untersuchungsmethode an den Harn- 
organen (Uroselektan). Inhalt eines Vortrages iiber das Róntgenkontrastmittel. (Miinch. 
med. Wchschr. 77. 276—78. 14/2. 1930. Miinch en.) F r a n k .

F. E. Raurich, Bestimmung der unterphosphorigen Saure, der Phosphorsdure 
und der Glycerinphosphorsdure nebeneinander in pharmazeutischen Produkten. Prinzip 
der Methode: AgN03 wird durch die unterphosphorige Saure zu metali. Ag reduziert. 
Die ausgeschiedene Menge Ag gibt die vorhandene Menge H3PO, an. Zum Filtrat 
vom Ag setzt man Na-Acetat im UberschuB, worauf Ag3P 0 4 ausfallt. Die diesem 
entspreehende H3P 0 4 ist einerseits durch Osydation der H3P 0 2 entstanden, anderer- 
seits bereits in der urspriinglichen Substanz vorhanden. Man zieht deshalb eine der 
gefundenen H3P 0 2 entspreehende Menge H3PO., von der gefundenen Menge ab. Das 
Filtrat vom Ag3PÓ., behandelt man mit H2S04 u. rauchender HN03 u. dann mit KMn04 
u. H2Oo, um den vorhandenen Zucker vollig zu zerstoren, u. bestimmt dann die aus 
den urspriinglichen Glycerophosphaten herriihrende H3P 0 4 nach der Molybdatmethode. 
Die Einzelheiten der Ausfiihrung miissen im Original eingesehen werden. (Anales 
Soc. Espanola Fisica Quim. 28. 160—66. Febr. 1930.) W i l l s t a e d t .

Robert Muller, Komm.-Ges., Essen, Ruhr, Insbesondere fiir Analysenapparate 
bestimmte Schlauchkuppelung, dad. gek., daB mindestens einer der die Kupplung 
bildenden Flanschenteile (A bzw. B) ais Magnet ausgebildet ist. — Damit sich die 
Flanschen nicht gegenseitig verschieben konnen, ist auf dem einen Flansch ein ring- 
formiger Wulst angebracht, der in eine entspreehende Nut auf dem anderen Flansch 
eingreift. Die Kupplung ermóglicht eine auBerordentlich rasche Herst. u. Trennung 
der Anschliisse. (D. R. P. 492 612 KI. 421 vom 6/3. 1929, ausg. 3/3. 1930.) G e i s z l e r .

Hans Heidenreich, Radovenz, Tschechoslowakei, Waage zur Bestimmung des 
spezifischen Gewichtes fester Korper, bei welcher der Zeiger mit Hilfe eines Laufgewichts 
zunachst auf eine Markę eingestellt u. hierauf nach Eintauchen des Gutes in ein mit W. 
gefiilltes GefaB die D. an einer entsprechenden Skala direkt abgelesen wird, dad. gek., 
daB der Markę eine zweite Skala zugeordnet ist, die von der Markę aus einerseits don 
Feuchtigkeitsgeh. des Gutes in an sich bekannter Weise direkt abzulesen gestattet, 
andrerseits zwecks Best. der D. unter Beriicksichtigung des ermittelten Feuchtig
keitsgeh. eine entsprechend korrigierte Einstellung des Zeigers auf Markę zulaBt. — 
Die glcichzeitige Beriicksichtigung des W.-Geh. einer Probe bei der Best. der D. wird 
ermóglicht. (D. R. P. 492 361 KI. 421 vom 30/8. 1927, ausg. 21/2. 1930.) H e i n e .
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Stefan von Bogdandy, Berlin-Dahlem, und Desider Deutsch, Berlin, Vorńchtung 
zur Erzielung von Farbenveranderungen mittels SchiUłelbewe.gimg, dad. gek., daB eino 
Lsg. eines im Losungsm. beispielsweise W. eine andere Farbung ais an der Grenze 
anderer Fil. aufweisenden Farbstoffes zusammen mit einem mit der Farbstofflsg. un- 
mischbaren Medium, beispielsweise Bzl., in einem Behalter mit ganz oder teilweise 
durehsichtiger Wandung untergebracht ist. — Die Vorr. soli ais Vibrationsmesser oder 
zur Erzeugung von Reklamewrlcgg. Verwendung finden. (D. R. P. 492 363 KI. 421 
vom 7/5. 1927, ausg. 8/3. 1930.) G e i s z l e r .

Friedrich Dessauer, Frankfurt a. M., Verfaliren zur Stoffanalyse mittels Strahlung 
dad. gek., daB ein dureh eine dem zu untersuehenden Stoff vorgeschaltete Blende 
begrenztes Biindel yon dureh Róntgenstrahlen ausgel. Sekundiirelektronen des zu 
untersuehenden Stoffes dureh ein Magnetfeld abgelenkt u. auf einem G EiG ER sehen 
Spitzenzahler zum Auftreffen gebraeht wird u. die Sekundiirelektronen dureh Variation 
des Magnetfeldes ihrer Geschwindigkeit entsprechend naclieinander auf den Spitzen- 
zśihler eingestellt werden, so daB der Verlauf der ausgel. Sekundarelektronejunengen in 
Abhiingigkeit von der Gesehwindigkeit festgestellt wird, aus dem auf die Zus. des zu 
untersuehenden Stoffes gesehlossen wird. — Mit Hilfe eines geeichten App. laBt sich 
sowohl die qualitative wie auch quantitative Best. der Zus. durchfiihren. (D .R . P. 
492 588 KI. 21g vom 9/9. 1925, ausg. 24/2. 1930.) H e i n e .

Telefunken Gesellschaft fiir dralitlose Telegraphie m. b. H. (Erfinder: 
Alexander Meissner, Berlin), Verfahren zur Festslellung der Zusammensetzung von 
Gasen, z. B. Grubengasen, bei welchen die Gasveranderungen eine Anderung der 
Resonanzfahigkeit eines yon den Gasen durchstrómten u. von einem elektr. System 
erregten Raumes bedingen, dad. gek., daB das elektr. System einen piezo-elektr. Kórper 
enthalt. — Der piezo-elektr. Kórper wird dureh einen Róntgengenerator in Eigen- 
schwingung yersetzt. Hierbei kann man ohne weiteres auf Hochfrequenz ubergehen, 
wodurch die Empfindlichkeit des App. gesteigert u. die Dimensionen desselben reduziert 
werden kónnen. (D. R. P. 492 913 KI. 421 yom 11/8.1926, ausg. 3/3.1930.) G e i s z l e r .

Emil Greiner, Dusseldorf, Sćhwefelbestimmungsapparat fur Eisen, Slahl u. dgl. 
bestchend aus einer Gasentwicklungsflasche u. einem abnehmbaren, ais Gaswaschyorr. 
ausgebildetem Aufsatz, dad. gek., daB der Aufsatz in Gestalt einer unten offenen u. 
oben geschlossenen Doppelróhre mit AuslaBstutzen in einen am Halsansatz der Entw.- 
Flasche angeordneten u. mit Wasch-Fl. gefullten Becher hineinragt, derart, daB die 
Wasch-Fl. gleiehzeitig ais Dichtungs-Fl. dient u. eine Schliffyerb. yermieden wird. -— 
Nach dcm Unteranspruch soli dureh das geschlossene Ende der Doppelróhre ein an 
seinem unteren Ende U-fórmig gebogenes Trichterrohr zur Aufnahme der Entw.-Fl. 
gefuhrt werden. (D. R. P. 492 608 KI. 421 vom 21/6. 1927, ausg. 24/2. 1930.) H e i n e .

[russ.] Sofja Andrejewna Krastelewskaja, Cholesterinometer. Leningrad: Medsnabtorgprom
1930. (8 S.)

Alfred Stock und Arthur Stahler, Praktikum der ąuantitatiyen anorganischen Analyse. 
4. yorandert. Aufl. mitbearb. v. Andreas Hake. Berlin: J. Springer 1930. (X, 141 S.) 
8°. M. 7.80.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Hugo Fischer, Betrachtungen uber den Aufbau von Filterschichlen. Es wurde 
yorsueht, dureh zeichner. Darst. u. rechner. Auswertung quaderfórmiger Raum- 
ausschnitte aus schichtenweisen Zusammenhaufungen kugelfórmiger bzw. zylindr. 
Grtmdkórper, ais den idealen Vertretern der kórnigen u. faserigen Filterstoffe, die 
theoret. Grundlage fiir die Beurteilung des Aufbaues yon Filterschichten zu gewimien, 
u. ansclilieBend diese dureh Besprcchung einiger ausgefiihrter Filtergewebe zu er- 
ganzen. (Chem. Apparatur 16. 245—46. 25/11. 1929. 17. 25—27. 10/2. 1930. 
Dresden.) JUNG.

F. Nicolai, Uber Glysantin und andere Frostschulzmittel fu r  den AutokiiJder. Nach 
kurzer Besprechung der ublichen Gefrierschutzmittel, unger denen Alkohol in bezug 
auf seine Gefricrschutzwrkg. einen Vorrang eimiimmt, wird ein Glykolpraparat 
„Glysantin“ besonders beschrieben. Zahlen u. Tabellen im Original. (Automobiltechn. 
ztschr. 32. 843—46. 31/12.1929.) Co n r a d .
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George H. Reid, Der Goversproze/3 zur Ausnulzung von Diplienyl ais indirelctem 
Heizmittel. Die besonderen therm. Eigg. des Diphenyls, Kp.,eo 484°, u. dio Unzcrsetz- 
lichlteit seinos Dampfes bis 913°, auBerdcm Unentflammbarkeit u. die groBe spezif. 
Warme von 4 bei 750° machen es ais indirektes Heizmittel geeignet. Der von GoVERS 
ausgearbeitete ProzeB wird an Hand einer in Betrieb befindlichen GroBanlage erlautert. 
Schemat. Zeichnung der Anlage im Text. (Refiner and natural. Gasoline Manu- 
facturer 8 . No. 10. 63—65. 80. Okt. 1929.) L o e b .

Josef Weiden und Wilhelm Frenzel, Deutschland, Hohlgefape. Gemische von 
bituminosen Stoffen, wie Asphalt, Teer o. dgl., zerkleinerten Steinen, Zement u. ge- 
gobenenfalls Easerstoffcn werden in Stahlformcn unter hohem Druck zu Róhren, 
Saurebehaltern o. dgl. gepreBt. (F. P. 675 794 vom 27/5.1929, ausg. 14/2.1930.) Kira.

Robert Wegmann und Alfred Rymann, Scliweiz, Vorrichtwig zum Zerlegen 
grófierer Puhermengcn in abgemessene 1de.ine.ro, Mengen. Zwischen 2 beweglichen Schiebern 
befindet sich ein Hohlraum yon gewimschter GroBe, welcher durch Zuriickziehen des 
oberen Schiebers gefullt u. durch Entfernen des unteren Schiebers entleert wird. (F. P. 
675 537 vom 22/5. 1929, ausg. 11/2. 1930. D. Prior. 24/5. 1928.) K u h l i n g .

Christian Wilhelm Paul Heylandt, Berlin-Lankwitz, Vergasung von iierftiissigten 
Gasen. In einem DruckgefaB befindet sich ein zur Aufnahme der verfliissigten Gase 
dienender diinnwandiger Behalter, der von den Wandungen des DruckgefaBes durch 
einen Zwischenraum getrennt ist. Letzterer steht mit dem Innenraum des Aufnahme- 
behiiltera in kommunizierender Verb. Das entwickelte Gas stromt unter regelbarom 
Druck in einen Druckbehalter. Die Vergasung ist in kurzer Zeit beendet. (A. P. 
1 747 366 vom 16/2. 1928, ausg. 18/2. 1930. D. Prior. 29/3. 1927.) D r e w s .

Bernhard Richter, Berlin, Filter fiir Luft- und Gasreinigung mit beweglichem 
aus Filier elementen zusammengesetztem Umlaufband, dad. gek., daB das Umlaufband 
in einzelne Filtersehichten unterteilt ist, die dem Luft- oder Gasstrom in waagereehter 
oder in einer zur Waagerechten etwas geneigten Richtung entgegen gerichtet sind, 
so daB der Luft- oder Gasstrom die Filtersehichten auf beiden Bandseiten in etwa 
seńkrechter Richtung von oben nach unten oder umgekehrt durchdringen muB. 
(D. R. P. 488 887 KI. 12e vom 29/8. 1928, ausg. 7/1. 1930.) H o r n .

Chemische Fabrik Curtius Akt.-Ges. (Erfinder: Fr. A. Weber), Duisburg, 
Fullmittelfur Reaktionsturme u. dgl., insbesondere fiir Turme, die an Stelle von Kammern 
bei der Herst. von H 2SO., verwendet werden, bestehend aus mit Wasserglas im- 
pragniertem Koks. (D. R. P. 488 886 KI. 12eyom l3/6. 1928, ausg. 19/2.1930.) H o r n .

W. C. Holmes & Co., Ltd., Huddersfield, England, Verfahren und Vorriclitung 
zum Trocknen von Heizgasen. (D. R. P. 492 059 KI. 12e vom 29/5. 1927, ausg. 19/2.
1930. E. Prior. 21/10. 1926. — C. 1928. I. 2685 [E. P. 285 936].) H orn .

Leonard Markels, Amerika, Reinigen von Auspuffgasen. Die Gase werden 
durch einen am Auspufftopf angeordneten Behalter geleitet, in dem sich aktivierte 
Holzkohle moglichst lose geschichtet befindet. {F. P. 665 492 vom 10/12. 1928, 
ausg. 19/9.1929.) H o r n .

Arthur W. Allen, Kalifornien, Verfahren zum Kryslallisieren von Substanzen aus 
heifien Flussiglceitęn, dad. gek., daB die h. Fl. unter eine andere Fl. von geringerer Temp. 
u. von geringerem spezif. Gewicht unterschichtet wird. Die obero FL, die gegebenen- 
falls mit metali. Warmeleitern in Verb. steht, fulirt die Warme der unteren Fl. ab. Ais 
Beispiel wird das Krystallisieren von Nitraten, insbesondere von Chilesalpeter, genannt. 
(A. P. 1735 987 vom 12/9. 1927, ausg. 19/11. 1929.) H o r n .

R. van Hoogenbemt, Nivelles, Belgien, Gegen Schall und Warme isolierendePlałten 
Man yermischt einen Brei aus Abfallpapier u. langem Abfall von Flachsfaser, legt den 
Brei in der gew-unscliten Dicke um eine Trommel, schneidet auf, entfernt von der 
Trommel, preBt u. trocknet. Die Platten lconnen durch tJberziehen mit Wasserglas 
dicht gemacht werden. (E. P. 321287 vom 28/9. 1928, ausg. 28/11. 1929.) F r a n z .

Comp. Internationale pour la Fabrication des Essences et Petroles,_Paris, 
Vorrichtung zur Ausfuhrung katalytisclier Reaktionen, bei denen Gase auf Kataly- 
satoren einwirken, bestehend aus einem mit dem Katalysator gefullten Kasten, in 
den ein unten offenes, weites Rohr, dessen Wandę durchlochert sind, so weit eintauclit, 
daB die Rohrwandung von der Katalysatormasse ganz umgeben ist. Die Vorr. dient
2. B. zur Regenerierung geschwefelter Katalysatoren durch Lufteinblasen oder bei 
der Hydrierung von Kohlcnwasserstoffdiim^en mittels nascierendem //„, wobei ein 
if,5-haltiges Gas mit metalloxyd. Massen in Bk. tritt, wahrend gleichzeitig Kohlen-
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wasserstoffdampic eingeblasen werden. (E. P. 317,719 vom 17/12. 1928, Auszug verdff. 
16/10. 1929. Prior. 20/8. 1928.) D e r s i n .

Enzyklopadie der teehnisclien Chemie. Hrsg. v. Fritz  UUmann. 2., neubearb. Aufl. Lfg. 22.
Bd. 5, S. 161—320. Berlin, Wien: Urban & Schwarzenberg 1930. 4°. M. S.—.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
Alfred Hoppe, Arbeitsschutzkleidung in der Farben- und Lackindustrie. (Farben- 

Ztg. 35. 1053—55. 22/2. 1930.) S i e b e r t .
—, Chlor: Wic sind Unfdlle in der Industrie zu vermeidenl Zusammenfassende 

Abhandlung iiber dio Eigg. u. physiolog. Wrkgg. des Chlorgases u. die notwendigen 
VorsichtsmaBnahmen beim Arbeiten mit Cl zur Yerhutung von Unfallen, sowie die 
MaBnahmen, die zu troffen sind, wenn Cl ausstrómt. (Chemicals 33. Nr. 6. 9—10. 
10/2. 1930.)  ̂ J u n g .

Peter Eszló, Die Anwendung der Gasmasken im Bergbau. Vf. bespricht die 
Entw. der Gasmasken (Respiratoren) in besondercr Hinsicht auf Sohutz gegen CO u. 
sehildert jene Bedingungen, bei welehen dieselben im Bergbau brauehbar sind. (Ba- 
nyaszati śs Koh&szati Lapok 63. 55—60. 1/2. 1930. Sopron [Ungarn], Montan- 
Hochsoh.) S a i l e r .

Jacques Robert Anger, Frankreicli, Entstaubung und Geruchlosmachen von Luft. 
Die zu reinigende Luft wird in schragerRichtung gegen die Oberflache einer schaumenden 
Fl. geleitet u. mittels Siebe o. dgl. von mitgerissenem Schaum befreit. (F. P. 675 378 
vom 18/5. 1929, ausg. 10/ 2. 1930.) K u h l i n g .

III. Elektrotechnik.
— , Cadmiumprufer. Der App. dient zur Auffindung von fehierhaften Zellen iń 

Akkumulatorenbatterien. Der eine Pol eines Voltmeters wird mit der zu prufendea 
positiven bzw. negativen Platte des Akkumulators verbunden, der anderó Pol ist an 
eine Tauehelektrode aus Cd angeschlossen, die in die Saure des Akkumulators getaucht 
wird. Durch Ablesen der Potentialdifferenz, die zwischen der Cd-Elektrode u. der 
positiven bzw. negativen Platte herrscht, lassen sich felilerhafte Platten erkennen. 
(Instrument World 2. 242—44. Jsin. 1930.) D u s i n g .

Paul Hatschek, Permalloy im NF- Transformator. Diskussion der fiir die Ver- 
wendung im Transformator bedeutsamen magnet. Eigg. von Permalloy. Vergleieh 
mit den entsprechenden GróBen von Si-Stahl u. Weicheisen. (Kino. 12. 143—46. 5/3.
1930. Berlin.) __________________  L e s z y n s k i .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Oxydische Formkórper. Metali. 
Pulver, z. B. durch Zers. von Carbonyl gewonnenes Fe, werden zu einem porosen 
Korper gepreBt u. einer Oxydation unterworfen. Die Korper finden Verwendung ais 
Filter, Diayhragmen oder Elektroden. (F. P. 676 090 vom 3/6. 1929, ausg. 18/2. 1930.
D. Prior. 15/6. 1928.) H e i n e .

Harry Schmidt, Biickeburg, Erzeugung von borierten oder silicierten Kohlekórpern, 
dad. gek., daB B oder Si durch Elektrolyse einer feuerfliissigen Schmelze, die B- oder 
Si-Verbb. enthalt, auf dem ais Kathode geschalteten Kohlekorper niedergeschlagen 
wird. — Die so hergestellten Korper dienen fur elektrolyt. Zwecke. (D. R. P. 493 476 
KI. 12h vom 1/9. 1926, ausg. 7/3. 1930.) D r e w s .

Felix Singer, Berlin-Charlottenburg, Verfahren zur Herstdlung von Isolierkorpem 
aus Stcinzeug. (D. R. P. 493 001 KI. 21c vom 14/11. 1925, ausg. 4/3. 1930. — C. 1928.
I. 958.) G e i s z l e r .

Torrence A. Swartz und Wilmer P. Uhler, Tottenville, New York, Elektrisches 
Widerslandsmalerial, bestehend aus einem vulkanisierten Gemenge von Gummi, S, 
BaSO., u. fein vertciltem C. Der Geh. an BaSO., u. C soli den spezif. Widerstand des 
Materials bestimmen. Das Materiał soli einen hohen elektr. Widerstand besitzen u . 
unzerbrechlich sein. (A. P. 1734  309 vom 24/9. 1923, ausg. 5/11. 1929.) H e i n e .

Porscke Elektricitats- Ges. m. b- H., Berlin-Charlottenburg (Erfinder: PauIPorscke, 
Berlin-Steglitz), Verfahren zur Herstellung von Elektroden fiir primdre und sekundare 
Elemente durch Mischen von Metallen oder Metalloxyden nach Patent 491776, dad. gek.,
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daB die einzelnen Bestandteile in bestimmten, regelmaBig wiederkehrenden Schicliten 
naclieinander aufgebracht werden, so daB ihre Vermischung erst im aufgetragenen 
Zustande erfolgt. — Das Verf. eignet sich fur dic maschinelle Herst. von Elektroden. 
(D. R. P. 492 899 KI. 21b vom 16/6. 1927, ausg. 1/3. 1930. Zus. zu D. R. P. 491776; 
C. 1930. I. 2290.) H e i n e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Leo Schlecht, 
Ludwigshafen a. Rh., Georg Kranzlein, Frankfurt a. M.-Hóchst, Richard Karl 
Młi 11 er, Bad Soden, Taunus), Elektroden fur Sammłer mit alkalischem Elektrolyten 
nach Patent 469917, gek. durch die Verwendung der aus Metallcarbonylen hergestellten 
Metalle in Form von porosen Formstucken, wie man sie durch Druck- u. bzw. oder 
Warmebehandlung aus pulverformigen Metallen erhalt. — Nach den Unteranspriichen 
soli die mechan. Widerstandsfiihigkeit der Formstiicke dadurch erholit werden, daB 
man geriistbildende Metallstiicke mit einpreBt. Aueh kann die A k tm ta t der Elektroden 
durch besondere Zusatze, z. B. HgO zu Eisenkathoden erhoht werden. (D. R. P. 
493593 KI. 21b vom 27/3. 1928, ausg. 8/3. 1930. Zus. zu D. R. P. 469917; C. 1929. 
I. 1386.) G e i s z l e r .

Prest-O-Lite Storage Battery Corp., Indiana, iibert. von: Raymond C. Benner 
und Leroy C. Werking, New York, V. St. A., tlberzug fur Sammlerelektroden. Um 
den Sammler in aufgeladenem Zustand langere Zeit aufbewahren zu kónnen, wird 
der groBte Teil der H 2SO., abgelassen u. die Oberflaclie der Elektroden mit einer 
Schutzlsg. bedeckt. Ais Lsgg. kommen in Betracht: mit PbSO., gesatt., O-freics W. 
oder eine Lsg. von A. in verd. H„SO, oder eine nicht leitende organ. FL, z. B. Gasolin. 
(A. P. 1737 039 Tom 31/12. 1923, ausg. 26/11.1929.) H e i n e .

Carl Gaiser, Ludwigsburg b. Stuttgart, Eleklrisches Dauer- und Trockeneleinent in 
Band- oder Błatlform, dad. gek., daB seine positive Elektrode aus einer Kohle- oder 
Graphitschicht besteht, die durch Aufpressen auf eine Metallunterlage (z. B. Pb) 
biegsam u. stoBfest gemacht ist. — Die Herst. erfolgt so, daB der die Schicht bildenden 
Kohle ein undurchlassiges Bindemittel, z. B. Koilodium, zwecks Abdichtung gegen 
die Metallunterlage beigemischt wird. Ais Zwischenschicht kann aueh eine kórnige 
Kontaktmasse in das isolierende Hautchen gepreBt werden, um den tlbergangswider- 
stand zu Yemngern. (D. R. P. 446 092 KI. 21b vom 20/2. 1926, ausg. 23/6. 1927. 
u. D. R. P. 492 681 [Zus.-Pat.] KI. 21b vom 6/9. 1927, ausg. 28/2. 1930.) H e i n e .

Alexandru Sismanopol, Bukarest, Sekundarelcment. Die negative Elektrode 
besteht aus Pb mit einem Cu-Oberzug u. die positive Elektrode aus P b02. Das Ver- 
haltnis der wirksamen Oberflaclie der negativen Elektrode zu der der positiven ist 
weniger ais die Halfte, so daB die Moglichkcit von Kurzschliissen verringert wird. 
Die BK. betritgt 1,42 V., der innere Widerstand ist gering. (E. P. 296 990 vom 6/9.
1928, ausg. 7/11. 1928. Ruman. Prior. 10/9. 1927.) H e i n e .

General Electric Co., iibert. von: Saul Dushman, Schenectady, New York, 
Kathode fiir Entladungsriihrcn. Zur Erzielung einer holien Elektronenemission werden 
der aus W bestehenden Kathode geringe Mengen von Verbb. des Ce bzw. Th zugesetzt u. 
durch kurzes Erhitzen auf 2500° reduziert. Eine Nachbehandlung bei 1200—1600° 
aktiviert die Oberflaclie durch Diffusion des reduzierten Ce bzw. Th. (A. PP. 1 747 063, 
1 747 064 vom 2/7. 1923, ausg. 11/2. 1930.) H e i n e .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Indirekt geheizte 
Gliihkatlwde. Ais Isoliermittel zwischen Kathode u. Heizvorr. bei indirekt beheizten 
Kathoden von Entladungsrohren wird eine Misehung von Si02 u. einem feuerfesten 
Oxyd, z. B. AI20 3, yerwendet. (F. P. 676 120 vom 3/6. 1929, ausg. 19/2. 1930. 
Holi. Prior. 11/7. 1928.) H e i n e .

General Electric Co., Schenectady, V. St. A., Gluhkathode fiir Vakuumrohren, 
bestehend aus einem schicer schmelzbaren Metali, z. B. Wolfram usw., mit Thoroxyd- 
zusatz, welclie durch reduzierende Mittel wic Kohlenstoff, in einen Zustand hoher spezi- 
fischer Emission versetzt wird, dad. gek., daB das reduzierende Mittel, z. B. C, dem 
Gliihfaden bereits vor seiner Einfugung in die Entladungsrohre zugefiigt ist. — Die 
Kathode enthalt z. B. 3/4%  T1i02 u. ~/3°/0 C, der durch Bespritzen von W u. T h02 
mit einem kohiehaltigen Bindemittel aufgetragen wird. Die Fabrikation wird ver- 
einfacht. (D. R. P. 492160 KI. 21g vom 23/7. 1922, ausg. 19/2. 1930. A. Prior. 11/8. 
1921.) H e i n e .

International General Electric Co., Inc., New York, Einfuhrung gasabsorbie- 
render Mittel in Vakuumrohren, die zwecks Absorption yon Gasresten in Vakuum- 
róhren vor ihrer endgiiltigen Yersiegelung eingefiihrten Metalle, z. B. Sr oder Ba,
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werden in Form ihrer Al-Legierungen eingesetzt u. dureh Verdampfung freigemaeht. 
Die Legierungen sind gegeniiber Luft bestandiger ais die reinen Metalle, der Al-Riick- 
stand in der Rohre ist unsehadheh. (Aust. P. 16 695/1928 vom 9/11. 1928, ausg. 
23/7.1929. A. Prior. 11/11. 1927.) H e i n e .

Rohm & Hass A. G., Deutschland, Herstellung von fiir Kalhoden- und Róntgen- 
stralilen durchlassigen Metallfolien. Auf eine dttnne Folie von Au oder P t wird dureh 
Spritzen eine 0,01—0,03 mm dieke Lage von Be oder einer Be-Legierung aufgebracht, 
worauf die Folie zwisehen Ni oder Fe oder einem anderen liochschmelzenden Metali, 
gegebenenfalls nach vorheriger Erhitzung bis nahe an den F. der Au-Be-Legierung 
einer Druckbehandlung unterworfen wird, bis die gewiinschte D. des Materials erreicht 
ist. An diese Behandlung kann sich zur Homogenisierung.cin nochmaliges Erhitzen 
u. Walzen oder Hammern anschlieBen. An Stelle von Goldblech kann auch ein Amalgam 
treten. Das so erhaltene Prod. soli gegen die Einw. der Strahlen widerstandsfiihiger 
sein ais Be allein. (F. P. 676 560 vom 12/6. 1929, ausg. 25/2. 1930. D. Priorr. 12/6.
u. 13/6. 1928.) G e i s s l e r .'

Etablissement Gaiffe-Gallot & Pilon, Paris, Einrichtung zum Schułze gegen 
das Durchschlagen der Glaswandungen von Strahlen aussendenden, mit sehr hohen 
Spannungen betriebenen lióhren, die in einem mit einem fl. oder breiigen Isolierstoff 
gefullten Behalter untergebracht sind, dad. gek., daB man die Rohre mit einer Schutz- 
schiclit aus einem isolierenden u. nicht hygroskop. Stoff, z. B. Harz, Lack o. dgl. iiber- 
zieht, dessen DE. zwisehen der des Glases, das die Rohrenwandung bildet, u. der des 
Isolierstoffes liegt. (D. R. P. 493215 KI. 21g vom 28/1. 1925, ausg. 5/3. 1930.) G e i s z l .

International General Electric, Inc., New York, Entladungsrohre. Die Ein- 
fiihrung des Alkalimetalls soli mittels einer Capillarrohre aus Natrium-Magnesium- 
Borosilicatglas erfolgen. Dieses Glas verbindet sich beim Zuschmelzen der Capillaren 
an dem erhitzten Ende mit dem Metali zu einer M. yon anderem Ausdehnungskoef- 
fizienten ais der iibrige Teil der Capillare, so daB die Spitze der Capillare bei Einw. 
von Hitze im Innem der Entladungsrohre springt u. das AlkaUmetall frei wird. Die 
Einfiihrung reinen Alkalimetalls ohne storende Beimengungen wird ermoglicht. 
(Aust. P. 17 334/1928 vom 12/12. 1928, ausg. 13/8. 1929. A. Prior. 14/2. 1927.) H ei.

George P. Beaudry, Montreal, Canada, Metalldampflampę. An Stelle von Glas 
oder Quarz ais Baustoff fiir das evakuierte Rohr werden Alkali- oder Erdalkalialuminate 
oder -borate in Vorschlag gebraeht. Da diese Stoffe unempfindlich gegen alkal. 
Einfliisse sind, kann man Na-Dampf zum teilweisen Ersatz des Hg verwenden. Der 
unangenehm griinliche Schein des reinen Quecksilberdampflichtes verschwindet dureh 
diesen Zusatz. (A. P. 1 736 642 vom 25/3. 1922, ausg. 19/11. 1929.) H e i n e .

International General Electric Co., Inc., New York, Photoelektrische Zelle. Auf 
der Innenwand eines evakuierten Behalters wird ein Spiegel aus Ag, Cu, Ni, W o. dgl. 
niedergeschlagen u. oberflachlich oxjdiert. Auf der Oxydschicht wird dann das licht- 
empfindliche Metali (Alkali) aufgebracht u. dureh Erhitzen auf Tempp. iiber dem Kp. 
bis auf eine einatomige Scliicht wieder entfernt. Eine so von allem iiberschussigen 
Alkali wieder befreite Photozelle ist auBerordentlich wirksam, konstant u. unabhangig 
von Temperaturschwankungen. (Aust. P. 17 621/1929 vom 2/1. 1929, ausg. 20/8.
1929. A. Prior. 4/1. 1928.) H e i n e .

Walter O. Snelling, Allentown, Pennsylvanien, V. St. A Detektor. Eine homo- 
gene Mischung von Cu2S u. PbS wird an Stelle eines Krystalldetektors yerwendet. 
Nach einem Beispiel sollen 99,7 Teile Bleigliitte mit 0,3 Teilen CuO gemischt u. dureh 
Druck verfestigt werden. Der so erhaltene Błock wird bei Rotglut in einer Schwefel- 
dampfatmosphare erhitzt. Der Detektor soli sich besonders zur Anzeige von elektro- 
magnet. Wellen eignen. (A. P. 1745 723 vom 24/2. 1923, ausg. 4/2. 1930.) H e i n e .

Willoughley S tatham Smith, Newton Poppleford, Henry Joseph Garnett, 
Sevenoaks, England, Magnetische Legierung, insbesondere zur induktiven Belastung von 
Telegraphen- und Telephonkabeln. (D. R. P. 492 909 KI. 21g vom 18/5. 1927, ausg. 
28/2. 1930. E. Prior. 27/7. 1926. —. C. 1928. I- 973.) H e i n e .

International Standard Electric Corp., New York, Elektrischen Zwecken, bei 
denen es auf hohe Pertiieabilitdt bei kleineu magnetisierenden Krdften ankommt, dienendes 
magnetisches Materiał, luelches aus einer Eisen-Nickel-Legierung besteht, dad. gek., daB 
die Legierung sich aus 781/2%  Ni u. 211/20/0 Fe zusammensetzt. — Zur Verringerung 
der Hysterescverluste wird ferner eine Legierung mit 11% Cr, 55% Ni u. 21% Fe 
empfohlen. (D. R. P. 493 256 KI. 21 g vom 13/8. 1922, ausg. 6/3. 1930. A. Prior, 
16/8.1921.) G e i s z l e r .
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IV. Wasser; Abwasser.
R. Stumper, Bariumaluminat und seine Verwendung zur Wasserreinigung. 

(Chim. et Ind. 22. 1067—83. Dez. 1929. — C. 1930. I. 1839.) JUNG.
Kiichler, Apparat zur Bestimmung des Sauerstoffs in einem schlammhaltigen 

Abicasser. Zur Best. des Sauerstoffs in schlammhaltigem W. dient ein neukonstruierter 
App., der aus drei miteinander verbundenen Flasehen u. einem an die letzte Flasehe 
angeschlossenen Schauglas besteht, das in etwa 1 m Hóhe sieli befindet. Durch ge- 
eignetes Offnen u. SchlieBen der H a h n e  wird erreicht, daB dio Flasehen sehlieBlich nur 
klares, von Schlamm befreites W. enthalten, das zur Sauerstoffbest. verwendet wird. 
Der App. wird von der Firma F r a n z  H u g e r s h o f f  G. m. b. H., Leipzig C 1, Karo- 
linenstr. 13, in den Handel gebracht. (Chcm.-Ztg. 54. 184. 5/3. 1930. Erfurt.) J u n g .

Soc. an. Union Tliermiąue, Frankreich, Verfahren zur Wasserreinigung mittels 
einer Lsg. von Kalkmilch u. Soda, die derart liergestellfc, daB dabei enthartetes W. 
benutzt wird. An Hand einer Zeichnung ist dic App. u. das Verf. zur Herst. der Ent- 
liarterlsgg. beschrieben. (F. P. 675 475 vom 21/5. 1929, ausg. 11/2. 1930.) M. F. Mu.

Dearborn Chemical Co., V. St. A., Verfahren und Apparatur zur selbsttdtigen 
Enthdrtung und Reinigung von Wasser zwecks Gewinnung von Kesselspeisewasser. 
Dabei wird die Zusatzfl. entspreehend der Menge des zulaufenden W. zugelassen. 
An Hand von Zeichnungen ist die App. u. das Verf. beschrieben. (F. P. 676 348 vom 
7/6. 1929, ausg. 21/2. 1930.) M. F. M u l l e r .

Friedrich Sierp, Essen-Stadtwald und Karl Imhoff, Essen, Verfahren zur Reini
gung stark eisensalzhaltiger Abwasser z. B. von Schwefelkiesgruben, Drahtziehereien
u. dgl., unter Benutzung von Kalksteinen u. durch Beliiftung, dad. gek., daB man die 
Abwasser zunachst so weit verdiinnt, bis die in ihnen enthaltenen Eisensalze hydrolyt. 
gespalten werden, u. daB man darauf die so verd. Abwasser zur vollkommenen Ab
scheidung des Eisens durch eingetauchte Kalksteinfilter leitet, die von unten beliiftet 
werden. (D. R. P. 492 810 KI. 85 c vom 16/1. 1 927, ausg. 4/3. 1930.) M . F. M u l l e r .

Friedrich Curt Bunge, Polen, Reinigen von phenolhaltigen Abwassem durch Er- 
hitzen mit Formaldehyd oder Furfurol, evtl. unter Zusatz von Klarungsmitteln, wie 
A12(S04)3 oder Pb-Acetat. Dabei bilden sich harzahnliche Ndd., die z. B. zu An- 
strichen in Verb. mit Leinól etc. verwendbar sind. — Z. B. werden 1000 1 Abwasser, 
die 3,48% in Natronlauge 1. Bestandteile enthalten, mit 30 kg 40%ig. wss. Form- 
aldehydlsg. 16 Stdn. auf 100° erhitzt. Nach 72-std. Stehen wird das Harz abfiltriert
u. getrocknet. Ausbeute 38 kg. (F. P. 676 871 vom 19/6.1929, ausg. 28/2.1930.) M.F.M.

Friedrich Hahn, Frankfurt a. M., Verfaliren zum Scliatzen und Bestimmen des 
Hdrtegrades von Wasser, dad. gek., daB man das W. mit Oxyanthrachinonen in alkal. 
Lsg. aufkocht u. die Starkę des ausflockenden Nd. oder die Aufhellung des Farbtones 
der klaren Lsg. ais MaB fiir die Hartę nimmt. — Die im W. vorhandenen Erdalkalien 
bilden mit dem Zusatzmittel auBerordentlich Yoluminose Ndd. Zur Kenntlichmachung 
des Fe kann Gallussaure zugesetzt werden. (D. R. P. 492 609 KI. 421 vom 28/6. 1928, 
ausg. 25/2. 1930.) H e i n e .

V. Anorganische Industrie.
W. N. Ipatjew und W. W. Wassilewski, Gewinnung von Schwefelchlorur aus 

Pyriten, Lamingscher Masse und Erdalkalisulfaten. Verss. zur Darst. von S2C12 aus 
FeS2, den Gasreinigungsmassen u. aus BaS04 u. CaS04 fiihrten zu befriedigenden 
Resultaten. Eine erschópfte Gasreinigungsmasse mit 61,6% S, 11,0% Fe u. 2,5% Unl. 
wurde mit fl. Cl2 behandelt. Bei niederen Tempp. finden Yorwiegend die R kk.: 
2S +  Cl2 =  S2Cl2"u. S2C12 +  Cl2 =  2SC12, teilweise auch 2Fe2S3 +  9CI2 =  2Fe2Cl6 +  
3S2C12 statt. Die Ggw. von Fe begiinstigt die Chlorierung von S2C12 zu SC12. SCI, ist 
ebenfalls ein starkes Chlorierungsmittel: 2FeS +  3SC12 =  Fe2Cl„ +  5S. Bei hoheren 
Tempp. (250—450°) findet neben den erwahnten Rkk. auch S02-Bldg. auf Kosten 
des 0 2-Geh. des Cl2 u. Zers. des S2C1„ statt. Ais Nebenprodd. bilden sich Cyangase u. 
Rhodan- u. CN-Verbb. des Fe. Das rohe S2Cl2-SCl2-Gemisch wurde dest. u. ergab 
42% SC12 u. 58°/0 S2C12. Durch Dest. mit S bzw. Regeln des Cl2-Stromes beim Vers. 
laBt sich die Bldg. von SC12 Yermeiden. — Beim Durchleiten von Cl2 iiber Pyrit bildet 
sich S2Cl2, das durch die katalyt. Einw. des Fe zu SC12 chloriert wird. S2Cl2 entsteht 
theoret. bei Zimmertemp., bei 300—425° bildet sich S02 nach der Rk. 2FeS2 +  4 0 2 +
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3C12— y  Fe2Cl6 +  4S02. Die Ausbeute an S2Cl2 +  SC12 steigt bis zu 300°, berechnet 
auf das in Rk. getretene Pyrit ist die Ausbeute an S2Cl2 bei 200° am hóchsten. Das 
dest. Prod. cnthielt 89°/o ŚC1„ u. l l °/0 S2C12. — In Abwesenheit von Aktiykohle 
reagiert CaS04 nicht mit Cl2 bei 500°. Bei Einw. yon Cl2 auf ein Gemisch von BaSOj 
oder CaSO., mit Aktiykohle bildet sich bei 500° S02, Erdalkalichlorid, C02, CO u. 
COCl2; die Ausbeute an BaC)2 betragt 91%, an CaCl2 80% der theoret. Bei Zusatz 
grofierer Mengen Aktiykohle finden auch die Umsetzungen: B aS0.,+C =B aS-f2C 02, 
BaS -f- Cl2 =  BaCl, -f- S u. 2S +  Cl2 =  S2C12 statt. Das Verf. kónnte fiir die Ge- 
winnung yon S2C12, B ad ,, CaCl2 u. SrCl2 u. fiir die H2S04-Fabrikation Verwendung 
finden. (Journ. angew. Ćhem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 689—701
1930.) ScHÓNFELD.

W. C. Weller, Phosphorsdure. Oberblick iiber die yerschiedcnen Verff. zur Herst. 
von H3POĄ, ihre Reinigung u. Krystallisation. (Journ. South African chem. Inst. 12. 
50—57. Juli 1929.) S i e b e r t .

Mihal I. S tam atiu, Die Seesalzausbeuten von Atanaschioi (Bulgarien). Uber 
die Gewinnung von Seesalz aus der Lagunę von Atanaschioi an der Kiiste des Schwarzen 
Meeres mittels einer Salinenanlagc u. die Bedeutung der guten Ausbeuten fiir den bul- 
gar. Staat. (Analele Minelor din Romania 13. 111—17. Marz. 1930.) J u n g .

B. Panteleymonoff, Zur Frage der Ausnutzung der Salzseeldsungen. Beschreibung 
der Fabrikationsmethoden u. Erorterung der Wirtsckaftlichkeit der AVerke auf der 
Krim u. in Odessa, sowie der Rapawerke zur Yerarbeitung der Salzseelsgg. (Chem.-Ztg.

—, Die Kanadisclie Magnesitinduslrie. Wiihrend des Krieges war kanad. 
Magnesit sehr gefragt, aber wegen des Ca-Geh. nicht geschatzt. Nach Beendigung des 
Krieges ging daher der Absatz zuriick. Mit Unterstiitzung des National Research 
Council wurden Unterss. zu dem Zwecke angestellt, den Ca-Geh. zu entfernen bzw. 
unschadlich zu machen. Es wurden zwei Methoden ausgearbeitet, dio vollen Erfolg 
brachten. (Chem. News 140. 149—51. 7/3. 1930.) L o r e n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Eleklrolytische Herstellung 
von aktiven Sauerstoff enthaltenden Verbi?idungen. Derartige Verbb., wie H 20 2, Per- 
borate, Percarbonate u. a., stellt man auf elektrolyt. Wege her, indem man eine amal- 
gamierte Kathode benutzt, bei der das Hg dauernd oder in unterbrochenemVorgang 
erganzt wird, z. B. indem man Hg iiber die Kathode rinnen laBt oder indem man dem 
Elektrolyten geringe Mengen von Hg-Salz zufiigt. (E. P. 316 648 vom 2/5. 1928,

Robert Tern, Zinnowitz a. Usedom, Herstellung von reinen Schwefelblumen, dad. 
gek,, daB man die Diimpfe der S-Dest. aus der Dest.-Blase unmittelbar in einen Rk.- 
Raum leitet, wo sie der Wrkg. eines hochgespannten Gleichstromes unterworfen werden. 
(D. R. P. 493 452 KI. 12i yom 30/1. 1927, ausg. 6/3. 1930.) D r e w s .

Riitgerswerke Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg (Erfinder: Emil Teisler, 
Dresden), Herstellung von Flufisaure und Siliciumfluorid aus FluBspat oder sonstigen 
fluorhaltigen Stoffcn u. Schwefelsaure unter Hinzufiigung der etwa noch erforderlichen 
Si02, 1. dad. gek., daB man die Rk.-Komponenten zunachst in eine Mischvorr. ein- 
fuhrt, die eine groBere Menge des bereits yermischten Rk.-Gutes enthalt u. aus der 
das Rk.-Gut kontinuierlich in die Vorr. zur kontinuierlichen Verarbeitung des Rk.- 
Gutes eintritt. 2. Vorr. zur Ausfiihrung des Verf. nach 1, bestehend aus einer Miscli- 
vorr., sowie aus einem mit innerem Ruhrwerk u. Fordereinrichtung yersehcnen, von 
auBen belieizten feststehenden Rk.-GefaB bzw. aus zwei oder mehreren miteinandcr 
in Verb. stehenden solchen Rk.-GefaBen. (D. R. P. 493 250 KI. 12i vom 7/3. 1926 
ausg. 7/3. 1930.) D r e w s .

Sylvain Coulier, Schaerbeck, Belgien, Venvertung von organisclien Sloffen aller 
Art, namentlich Teer, Melasse, Schlempe u. dgl., 1. dad. gek., daB der organ. Stoff 
unter Druck der Verscifung durch W. oder Wasserdampf in Ggw. eines Stickstoff- 
bindungsprod. (Cyanid oder Ńitrid) unterworfen wird, u. daB der salzhaltige Ruckstand 
dieser Behandlung in bekannter Weise bei hoherer Temp. mit freiem oder gebundenem 
N2 behandelt ^ird, um das Stickstoffbindungsprod. wieder zu bilden, das dann ganz 
oder teilweise bei einer neuen Verseifung von organ. Stoff wieder yerwendet wird. —
2. dad. gek., daB der Ruckstand yon der Verseifung bei unterhalb der Temp. der Zers. des 
Formiats liegenden Hitzegraden, yorteilhaft unter Bewegung u. niedrigem Druck ge- 
trocknet wird. — Vor der Stickstoffbindung kann der eingetrocknete Ruckstand im

54. 153—55. 22/2. 1930.) J u n g .

ausg. 29/8. 1929.) D r e w s .
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geschlossenen GefaB erliitzt werden. (D. R. P. 492 228 KI. 12k vom 25/2. 192G, ausg. 
20/2. 1930. Belg. Prior. 19/12. 1925.) K u h l i n g .

Robert Philippe Prosper Dellys, Frankreich, Ammoniumnitrat. Die Hygros- 
kopizitat des NH4-N 03 wird dadurcli beseitigt, daB das zerkleinerte, z. B. dureh Zer- 
stiiuben konz. wss. Lsgg. gekornte NH4N 03 z. B. in Drehtrommeln mit fein gepulvertem 
Gips gemischt wird. Die Erzeugnisse konnen ais Sprengstoffkomponcnten u. Diinge- 
mittel bzw. Diingemittelkomponeuten verwendet werden. (F. P. 675 850 vom 28/5.
1929, ausg. 14/2. 1930.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Absorbieren von Stickoxyden. 
Bei der alkal. Absorption von Sticlcoxyden aus diese in geringer Menge enthaltenden 
Gascn oxydiert man die Stickoxyde, bevor sic mit Alkalien behandelt werden. (E. P. 
316 735 vom 13/6. 1928, ausg. 29/8. 1929.) D r e w s .

Imperial Chemical Industries, Ltd., London, iibert. von: F. C. Zeisberg, 
Konzentrieren von Salpetersćiure. Die in einem Behalter entwickelten Dampfe von verd. 
H N 03 werden in einem Entwasserungsturm mit k. konz. H2S04 behandelt. Die konz. 
HN03 wird kondensiert. Die in der H2S04 zuruckbleibende HN03 wird dureh Erhitzen 
entfernt. (E. P. 316 684 vom 2/8. 1929, Auszug veroff. 25/9. 1929. Prior. 2/8.
1928.) _ D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., (Erfinder: Otto Balz und 
W. Wagner, Ludwigshafen a. Rh.), Herstellung konzentrierter Pliosphorsaure gem ii fi
D . R. P. 484336, dad. gek., daB man einen Teil der bei der Umsetzung erhaltenen
H3P 0 4 jeweils bei der folgenden Umsetzung dem Rohphosphat-H2S04-Gemiscli zu- 
fiihrt. (D. R. P. 493 564 KI. 12i vom 16/5. 1928, ausg. 7/3. 1930. Zus. zu D. R. P. 
484336; C. 1930. I. 275.) D r e w s .

Allgemeine Norit Maatschappij (Erfinder: I. N. A. Sauer), Amsterdam, Ver- 
Jahren zur Herstellung aktiver Kohle aus kolilenstoffhaltigem Materiał unter Anwendung 
von Warme u. unter Einleiten von Gasen nach Schwed. P. 56 270, dad. gek., daB dieser 
warmeverbrauchende Vorgang mit einer exotherm. Rk. beliebiger Art verbunden wird. 
(Schwed. P. 63051 vom 28/3. 1923, ausg. 31/5. 1927. Zus. zu Schwed. P. 56 270; C. 
1925. 1. 3044.) H o r n .

Soc. de Recherches et d’Exploitations Petroliferes, Paris, Vorńchtung zum 
Aktivieren von Kohle. Um das Festbacken des C-haltigen Materials an den porósen 
Wandungen der fiir die Aktmerung mit Gasen benutzten Retorten zu vermeiden, 
werden letztere mit nach innengerichteten winkelfórmigen Einbuchtungen versehen. 
(E. P. 316 870 vom 18/7. 1929, Auszug veroff. 25/9. 1929. Prior. 4/8. 1928.) D r e w s .

Wilson Brothers Bobbin Co., Ltd., Liverpool, Herstellung aktiver Kohle aus 
Holz. (D. R. P. 493100 KI. 12i vom 21/10. 1926, ausg. 4/3. 1930. E. Prior. 19/3.1926.—
C. 1927. II. 2094 [E. P. 274538].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Katalytische Zersetzung von 
Koldenwasserstoffen zwecks Herstellung vcn Wasserstoff. Bei der Herst. von H2 dureh 
katalyt. Zers. von KW-stoffen in Ggw. von W.-Dampf, C02 oder 0 2 dienen ais Kata- 
lysatoren Fe, Ni, Co im Gemisch mit solchen Al-Verbb., die 0 2 u. eines oder mehrere 
der Elemente Si, H 2, C, B, P, S enthalten, z. B. Al-Silicate, Bauxit, Kaolin. AuBerdem 
konnen die Katalysatoren noeh Erdalkalioxyd enthalten. (E. P. 323 855 vom 8/11.
1928, ausg. 6/2. 1930.) ' D r e w s .

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstellung von Alkalioxyden. Man unterwirft das Alkalimctall bei Tempp., bei welchen 
es sich in sclimelzfl. Zustand befindet, die jedoch zu unerwunschter Weiteroxydation 
des gebildeten Oxydes zu Superoxyd keine Veranlassung geben diirfen, unter Bowegung 
der Einw. von 0 2 oder solches enthaltenden Gasgemischcn. Man arbeitet vorteilhaft 
in kiihlbaren eisernen Drehrohren bei 110—160°. Der GesamtprozeB kann in mehreren 
hintereinander geschalteten App. durchgefiihrt werden. (Hierzu vgl. D. R. P. 473832;
C. 1929. I. 2682.) (Schwz. P. 135 214 vom 14/1. 1928, ausg. 16/11. 1929. D . Prior. 
1/2. 1927.) D r e w s .

PreuBische Bergwerks- und Hiitten-Akt.-Ges., Abt. Salz- und Braunkohlen- 
werke Berlin, Berginspektion Vienenburg, Viencnburg, Herstellung von Kalium- 
nitrat. (D. R. P. 491567 KI. 121 vom 17/6. 1925, ausg. 19/2. 1930. — C. 1927. I. 1722 
[F. P. 616286].) D r e w s .

Chemie-Verfahren Ges., Bochum, Gewinnung von Kalisalzen. D as Verf. des
E. P. 311226 wird auf die Behandlung anderer Kalirolisalze ausgedehnt. Besteht das 
Rohsalz liauptsachlich aus Sylvinit, so werden Rohsalz u. NH3 der aus der Fallung des
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NaHC03 herriihrenden Mutterlauge in solchen Mengen u. unter solohen Temp.-Be- 
dingungen zugegeben, daB NaCl sich lost u. KCI ungcl. zuruckbleibt. D ie Mutterlauge 
wird zwecks Abscheidung von NH4C1 abgekuhlt u. mit C02 bchandelt, so daB noch 
NaHC03 ausfallt. (E. P. 316 548 vom 15/6. 1929, Auszug veróff. 25/9. 1929. D . Prior. 
30/7. 1928. Zus. zu E. P. 311 226; C. 1930. I. 724.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Philipp Osswald, 
Hofheim, Taunus), Herstellung ton reinem Kalisalpeter und reinem Ammoniumchlorid. 
Abanderung des Verf. des D . R. P. 476254 zum Zwecke der Herst. von reinem K N 03, 
dad. gek., daB die aus der Umsetzung yon KCI u. NH4N 03 entstehenden Salze, K N 03 u. 
NH4C1, durch ein Schlaminyerf., zweckmaBig unter Verwendung der bei der Um
setzung angewandten FU., yoneinander getrennt werden. (D. R. P. 493 000 KI. 121 
yom 18/11. 1924, ausg. 28/2. 1930. Zus. zu D. R. P .476254; C. 1929. II. 472.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Philipp Osswald, 
Hofheim, und Konrad Schad, Frankfurt a. M.-Hochst), Gewinnung'ton reinem Nalron- 
salpeier und reinem Ammonchlorid aus NaCl u. NH4N 03 nach dem Verf. des D . R. P. 
476254, dad. gek., daB die durch Schlammung erhaltenen unreinen Rohsalze durch 
Auswaschen mit erwarmter Mutterlauge gereinigt werden. (D. R. P. 493 565 KI. 121 
yom 18/11. 1924, ausg. 8/3. 1930. Zus. zu D. R. P. 476254; C. 1929. II. 472.) D r e w s .

Laurence Ciarkę Ayscough, London, Ais Schneeersatz dienendes Belagsmaterial 
fiir kiinstliche Gleitbahnen fiir Sportzwecke, 1. dad. gek., daB das lose aufliegende Belags.- 
materiał aus festem, krystallin. Materiał (z. B. zerldeinerter Wasclisoda.) u. fein ver- 
teiltem Fiillstoff besteht. — 2. dad. gek., daB die D. des Fullmaterials niedrig im Ver- 
haltnis zu der der Soda ist. — 3. dad. gek., daB der Fiillstoff saugfiihig ist. — Ais 
Fiillstoff wird Sdgemehl oder pulverisierter HolzschUff, z. B. im Verhaltnis von 28 Teilen 
Sagemehl zu 65 Teilen Soda yerwendet. Das Belagsmaterial wird so hergestellt, daB 
der schwach angefeuchtete Fiillstoff mit fein zerkleinerter Soda gemischt u. dieser 
Mischung weitere Mengen Soda, aber gróber zerkleinert, zugesetzt werden. Der Fiill- 
stoff kann mit Seifenlsg. vor dom Vermischen befeuchtet werden. Ais Unterlage fiir 
das Belagsmaterial dicnt ein Faserstoff mit biirstenartigem Flor, in welehen das 
Materiał eingearbeitet wird. ZweckmaBig wird die Raumtemp. wahrend des Betriebes 
auf 12° gehalten u. das Belagsmaterial zeitweise angefeuchtet. (D. R. P. 489118  
KI. 39b vom 1/2. 1927, ausg. 15/1. 1930. E. Prior. 26/11. 1926.) S a r r e .

Joh. A. Benckiser und Fritz Draisbach, Ludwigshafen a. Rh., Abscheidung von 
Erdalkaliphosphaten aus primdren Alkaliphosphatlaugen. (D. R. P. 492243 KI. 12i vom 
22/6. 1926, ausg. 18/2. 1930. — C. 1929. I. 570 [E. P. 298436].) D rew s.

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Beduktion ton 
Alkali- und Erdalkalimetallterbindungen. Die Herst. von Alkali- bzw. Erdalkalimetallen, 
insbesondere Cs, erfolgt durch thermoehem. Umsetzung yon Verbb. dieser Metalle, 
z. B. der Sulfate oder Oxyde, in Pulverform mit Hf, Zr oder Ti, wobei das reduzierte 
Metali in Dampfform entweicht. Dio Rk. wiid yorzugsweise in elektr. Entladungs- 
riihren durchgefiihrt, wo das Metali ais elektronenemittierendes Materiał sich auf der 
Kathode niederschlagt oder zur Entgasung dient, wahrend die entstehende Verb. von 
Hf, Zr oder Ti unscliadlich ist. (E. PP. 323718 und 323766 yom 3/8. 1928, ausg. 
6/2. 1930.) H e i n e .

Kali-Chemie Akt.-Ges., Berlin, J. Marwedelund J. Looser, Honningen a. Rh., 
Enlschwefelung ton technischem Bariumcarbonat nach D. R. P. 427223, 1. dad. gek., 
daB man das in iiblicher Weise aus BaS-Lauge durch ,C02 gefallte BaC03 in Cg w. yon 
W. mit Alkalicarbonaten, z. B. Na2C03 oder NaHC03, vorteilhaft unter Druck erhitzt 
u. das Rk.-Gemisch durch Auswaschen mit W. yon den 1. gewordenen S-haltigen Ver- 
unreinigungen befreit. — 2. dad. gek., daB das mit C02 unter Zusatz yonAlkalicarbonaten 
aus BaS-Laugen ausgefallte, noch Alkalicarbonat enthaltende BaC03 in Ggw. yon 
W. unter Druck erhitzt wird, wobei dem zu erhitzenden Gemisch gegebenenfalls weitere 
Mengen yon Alkalicarbonat zugegeben werden. (D. R. P. 493 267 KI. 12 m vom
6/4. 1923, ausg. 6/3. 1930. Zus. zu D. R. P. 427 223; C. 1926. I. 3273.) D r e w s .

Deutsche Gasgliihlicht Auer-Ges. m. b. H., Berlin, Herstellung ton Hafnium 
bzw. Hafniumuerbindungen aus Mischungen ton Hafnium- und Zirkonterbindungen 
durch fraktionierte Krystallisation, Sublimation oder Fallung, 1. gekennzeichnet durch 
die Fraktionierung der Hałogenyerbb. selbst mit Ausnahme der Doppelfluoride oder 
entsprechenden Fluorwasserstoffsauren. — 2. gekennzeichnet durch die Anwendung 
der yerschiedenen Losliehkeit der Osyhalogenide von Hf u. Zr. — 3. dad. gek., daB 
Hf-haltiges ZrCl20  in HC1 in der Warme aufgel. wird, wonach die Lsg. der Abkuhlung
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iiberlassen wird, wodurch Oxychloride ausgescliieden werden, die yerhaltnismaBig 
reiclier an Hf sind ais die Lsg., worauf die ausgefallten Oxychloride wieder in w. HC1 
aufgel. u. der Abkiililung iiberlassen werden, wodureli wieder Oxychloride ausgescliieden 
werden, die verhaltnismaBig mehr Hf entlialten ais die urspriinglich ausgefallten Oxy- 
chloride, worauf die Arbeitsmethode fortgesetzt wird, bis der gewunschte Trennungs- 
grad fiir Hf u. Zr erreicht ist. — 5 weitere Anspriiche. (D. R. P. 492 754 KI. 12m 
vom 27/7. 1923, ausg. 27/2. 1930.) D r e w s .

S. A. Metallurgiąue de Corphalie, Corphalie-les-Huy, Bclgion, Herstellung reintr 
Tonerde durch Sattigung einer Alkalialuminatlosung mit Schwcfligsduregas, 1. dad. gek., 
daB die Sattigung bei einer Temp. unterhalb 30° erfolgt. — 2. dad. gek., daB eine fort- 
schreitende Sattigung der auf einer groBen Kiihlflache verteilten Aluminatlsg. statt- 
findet. — 3. Verf. nach 2., dad. gek., daB die fortschreitende Sattigung u. ihre Voll- 
endung durcli Umlauf der Rk.-Lsg. in einem Siittigungskreislauf stattfindet, der aus 
einer Phase besteht, in welcher das auf einer groBen Oberflaclie Y erteUte Aluminat 
sehr verd. S02 trifft, wahrend in einer folgenden Phase die Rk.Lsg. vollstandiger durch 
S02-Gas, das unter Riihrung hindurchgeht, gesatt. wird. (D. R. P. 492 244 KI. 12m 
vom 9/3. 1926, ausg. 22/2. 1930. Big. Prior. 25/4. 1925.) D r e w s .

Rutgerswerke Akt.-Ges., Berlin-Charlottenburg (Erfinder: Peter Schlosser, 
Berlin-Steglitz und Emil Teisler, Dresden), Herstellung von Aluminiumfluorid durch 
Einwirkenlassen von HF bzw. H2SiF6 auf A120 3 u. Si02 enthaltende Rohstoffe, wobei 
zuniiclist mit einem UnterschuB von Rohstoff gearbeitet u. erst in einer zweiten Stufe 
weiterer Rohstoff zugesetzt wird, dad. gek., daB man in der 1. Stufe die Menge des 
Rohstoffes derart bemiBt, daB die Gesamtmenge der Tonerde neben nur einem Teil 
der vorhandenen Si02 in Lsg. geht, worauf man nach Abfiltrieren dieser Lsg. diese 
mit uberscliussigem Rohstoff versetzt u. den dabei erhaltenen Ruckstand nach Trennung 
von der Lsg. wiederholt zur Herst. von A1F3 yerwendet. (D. R. P. 492412 KI. 12i 
vom 22/4. 1926, ausg. 22/2. 1930.) D r e w s .

Gian Alberto Blanc, Rom, Herstellung von wasserfreiem Aluminiuvioxyd. Ge- 
eignete wasserhaltige Al-Salze, z. B. das Nitrat, werden durch Erhitzen auf so niedere 
Temp. zersetzt, daB lediglicli die Saure nebst dem Krystallwasser abgespalten wird u. 
das Oxyd vdllig frei von W. zuriickbleibt. (Schwz. P. 134 934 vom 5/7. 1928, ausg. 
16/11. 1929. It. Priorr. 30/7. 1927 u. 7/3. 1928.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Chrom- und 
Eisenchlorid aus Chromerzen. (E. P. 305712 vom 10/11. 1927, ausg. 7/3. 1929. —
C. 1929. II. 1059 [F. P. 655793].) D rew s.

American Smelting and Refining Co., New York, iibert. von: Jesse. O. Bet- 
terton, Omaha, Ncbraska, Herstellung von weifiem Zinkchlorid. D a s in Entzinkungs- 
anlagen anfallende ZnCl2 wird in geschmolzenem Zustand mit NaN03 behandelt. 
(A. P. 1747 751 vom 1/9. 1927, ausg. 18/2. 1930.) D r e w s .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
W. Steger, Technische Fortschritte der Feinkeramik im Jahre 1929. L ite ra tu r , 

zu sam m enstellung . (K e ram . R d sc li. 38. 33—37. 54—56. 71—72. 30/1. 1930.) R a k o w -
P. I. Judinson, Quarzmatirialien fu r  die Fabrikalion von Dynassteinen und ein 

neues Quarzlager im Gouvemement Kursk. Ein im Gouvernement Kursk vorgefundenes 
Quarzlager erwies sich ais ein guter Rohstoff fur die Dynassteinfabrikation. (Minerał. 
Rohstoffe u. Nichteisenmetalle [russ.: Mineralnoje Ssyrjc i Zwetnyje Metally] 4. 1306 
bis 1341. 1929.) S c h o n f e l d .

T. Krassenskaja, Mineralogische Zusammensetzung des Kaolins von Dubrowka 
nach der rationdlen Analyse. Kaolin aus D u b r o w k a  wurde nach der von S a c h s s e  
u. B e c k e r  vorgeschlagenen, von S e m j a t s c h e n s k i  ausgearbeiteten Methode unter
sucht. Die Methode beruht auf der Zers. des Tons mit HC1 in rohem Zustande u. nach 
vorangehcndem Erhitzen bei Rotglut u. B ch an d e ln  des Si02-Ruckstandes mit Sodalsg. 
Der Ton bzw. Kaolin wird in grob- u. feinkornige Fraktionen getrennt, u. die Einzel- 
fraktionen dieser „rationellen Analyse" unterworfen. Die Analyscn der Einzelmineralien 
u. Einzelfraktionen des Kaolins sind im Original in Tabellen zusammengestellt. Mine
ralog. Zuss. des unzerriebenen Kaolins u. der Kaolinfraktionen 0,05—0,01, 0,01—0,005,
0,005—0,001 u. <0,001 mm sind nachstehend zusammengestellt: Kaolinit: 47,04; 25,09, 
67,68, 81,34, 90,57°/o. Quarz: 13,30; 18,03, 7,38, 4,68, 2,71%. Glimmer: 21,60; 37,71, 
11,71, 9,11, 3,73%. K-Feldspat: 9,56; 10,72, 8,27, 1,82, —%. Na-Feldspat: 4,60;
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7,46, 3,29, 0,78, —%. Gips: 0,16; —, 0,20, 0,31, —%. Brauneisencrz: 0,31; 0,45, 0,91,
0,97, l,28°/0. Rutil: 0,15, —, 0,14, —, 0,24%. ICaolinit reiclicrt sich aiso in den feineren 
Fraktionen an, wahrend Glimmer, ,Quarz u. Feldspat zuriicktreten. Dies Resultate 
stehen mit der mkr. Unters. der Einzelfraktionen im Einklang, u. weisen darauf hin, 
dafl die rationelle Analyse eine riclitige Vorstellung von der mineralog. Zus. geben kann. 
{U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supreme Council National Economy. Nr. 331. Transact. 
Ceram. Res. Inst. Nr. 21. 3—27. 1929.) “ S c h o n f e l d .

W. W. Jurganow und M. W. Susmanowitscli, Verhalten des Kaolins der
Stalion Prossjanka bei hoher Temperatur. Der Kaolin hat die ungefiihre Zus. des
Kaolinits (2,09 Si0,-Al20 3-19,8 H ,0). 880° ruft keine Anderung hervor; anscheinend 
existiert bei dieser Temp. ein Kaolinsaureanhydrid, sog. Metakaolinit. Bei der Brenn- 
temp. von 980° erfolgt Zerfall des Kaolins in Si02 u. eine swl. Form des A120 3; auch 
beginnt hicr bereits dio Bldg. von Alumosilicaten. Die bei 1200° gebildete swl. Verb.
entspricht der Zus. 5 AL03-4 Si02, bei 1320° der Zus. 4 A1,03 • 3 Si02. Bei 1400° ge-
brannter Kaolin liifit im Diinnschliff Krystalle erkennen. Zunehmende Brenntemp. 
hat eine Anreicherung der gebildeten swl. Verbb. an A120 3 zur Folgę. (U. S. S. R. 
Scient.-techn. Dpt. Supreme Council National Economy. Nr. 331. Transact. Ceram. 
Res. Inst. Nr. 21. 28—57. 1929.) " S c h o n f e l d .

S. I. Nasarewitsch, Keramische Rohstoffe des „Dnjeproslroj". Berieht Iiber
die Unters. der im Dnjeprostrojbezirk befindlichen Kaolin-, Feldspat- u. Quarzlager. 
(Minerał. Rohstoffe u. Nichteisenmetalle [russ.: Mineralnoje Ssyrje i Zwetnyje Metally]
4. 1341—64. 1929.) t S c h o n f e l d .

W. T. Popowa und L. L. Ssolodownikowa, Vber den Einflufl des Loewigits 
atif Tone und keramische Massen. Kleinste Mengen Loewigit (0,5°/o) erhohen bereits 
die Porositat des Tons. Bis 2% Loewigit erhohen die Porositat des T s c l i a s s o w -  
J a r s c h e n  Tons sehr betrachtlich, sind aber auf die Brennschwindung ohne EinfluB. 
5°/0 Loewigit habcn eine Verminderung der Brennschwindung u. Steigerung des Wasser- 
aufnahmevermógens zur Folgę. Bei L a t n a j a  - Ton war die Porositatssteigerung 
durch Loewigit nicht so intensiv. Loewigit ubt auch eine sehadliche Wrkg. auf 
Porzellanmassen aus, indem er ihre Porositat erhóht. (U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. 
Supreme Council National Economy. Nr. 337. Transact. Ceram. Res. Inst. Nr. 20. 
151—71. 1929.) S c h o n f e l d .

W. Iskjul, Zusammensetzung der Tone des Tscliassow-Jarschen Lagers. (Vgl.
C. 1929. II. 3051.) Berieht iiber die chem.-mineralog, u. mechan. Unters. der Tone. 
Die mkr. Unters. (Brechungsindesmethode) ergab, daB die T s c h a s s o w - J a r -  
schen Tone vorwiegend aus Kaolinit in Form zerfetzter Schiippchen, Mwkowit in 
farblosen Bliittchen u. schwach abgerundeten Quarzkóxnern bestehen; daneben findet 
sich Turmalin u. Limonit. Die Tono enthalten noch Rutil, Zirkon, stark verwitterten 
Feldspat, Loewigit, Alunit u. Biotit. Nach der mechan. Analyse zerfallen die Tone in
4 Gruppen (Naheres im Original). Die Tone sind durch hohen Alkaligeh. gekenn- 
zeichnet; T i0 2 1—2°/0; sie sind nicht reich an Fe20 3, CaO u. MgO. Nach dem SiO»- 
u. Al,03-Geh. kónnen die Tone in dieselben 4 Gruppen eingeteilt werden, wie bei der 
mechan. Analyse. 6 Tonproben wurden der „rationellen Analyse“ unterworfen (Auf- 
schlieBen mit 2- u. 10%ig. HC1 u. Estraktion des Riickstandes mit 5%ig. Sodalsg. 
des rohen u. bei 600° gegliihten Tons). Ergebnisse s. im Original. Nach der mineralog. 
Zus. zerfallen dio Tone ebenfalls in dieselben 4 Gruppen, wie bei der mechan. Analyse 
(Trennung in Fraktionen verschiedener KorngróBe). In die 1. Gruppe (reich an 
Teilchen >0,01 mm, arm an Teilchen <0,001 mm) gehóren stark sandige Tone mit 
60—80°/„ Quarz u. nicht iiber 20% Glimmer, u. bis zu 20% Kaolinit. 2. Gruppe (mit 
hóchstens 10% >0,01 u. nur 40% <0,001 mm): 30—50% Quarz, 25—27% Glimmer, 
bis 36% Kaolinit. 3. Gruppe (nicht iiber 3% Teilchen>0,01 mm bis 70% <0,001 mm): 
20—27% Quarz, 17—30% Glimmer, 40—50% Kaolinit. 4. Gruppe (70—90% ldeinster 
Teilchen): 12—18% Quarz, 25—30% Glimmer, 45—57% Kaolinit. Der Rutilgeli. 
schwankt um 1—2%. Die Tone sind demnach ais Kaolinit- Glimmer- (Juarzgestein 
anzusehen. (U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supreme Council National Economy. 
Nr. 327. Transact. Ceram. Res. Inst. Nr. 20. 30—87. 1929.) Sc h o n f e l d .

K. Keler, Keramische Untersuchung der Tscliassow-Jarschen Tone. Eingehende 
Unters. der Plastizitiit, des Bindevermógens, der Trocknung, der Sinterung, Porositat, 
des Verh. beim Gliilien u. der iibrigen keram. Eigg. der Tone, die im Referat nicht 
wiedergegeben werden kann. (U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supreme Council National 
Economy. Nr. 327. Transact. Ceram. Res. Inst. Nr. 20. SS—150. 1929.) S c h o n f e l d .
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P. N. Kawokin, Zur Frage iiber die Anwendung der sandigen Tschassow-Jarschen 
Tone („Balyki“) in der keramischen Industrie. Die Tone lassen sich in der Steinzeug- 
industrie u. fiir Schamottesteine (fiir Tempp. nicht iiber 1250°) anwenden. (U. S. S. R 
Scient.-techn. Dpt. Supreme Council National Economy. Nr. 327. Transact. Ceram. 
Res. Inst. Nr. 20. 172—81. 1929.) S c h o n f e l d . _

I. I. Bentkowski, Beton mit metallurgischer Schlacke. Granulierte Hochofen- 
schlacke mit ca. 48°/0 CaO kann an Stelle von Sand zur Bctonherst. verwendet werden. 
(U. S. S. R. Scient.-techn. Dpt. Supreme Council National Economy. Nr. 353. Transact. 
Inst. Metals Nr. 6. 3—26. 1930.) S c h o n f e l d .

Ignaz Kreidl, Osterreich, Truben von Emaillen. Eluorfreien oder -armen oder 
auch noeh nicht vorgetriibte Emailsiitzen von beliebigem Eluorgeh. werden gasent- 
wickelnde, z. B. organ. Stoffe in Verb. mit einem verteilend wirkenden Stoff, z. B. 
SnOo oder ZrO„ zugesetzt. (F. P. 676 220 vom 5/6. 1929, ausg. 20/2. 1930. Oe. Priorr. 
9/6. u. 16/7. 1928.) K u h l i n g .

Gustav Keppeler, Deutschland, Erschmelzen von Glas. Beim Erschmelzen von 
Glas unter Verwendung von Alkalisalzen (vgl. C. 1930. I. 119) wird das brikettierte 
Gut in stetigem Betriebe zunachst gesintert u. dann geschmolzen. Man falirt zweck- 
miiBig die Briketts in auf Wagelchen befindlichen Behiiltern in einem Tunnelofen den 
Heizgasen entgegen. Das Brilcettiercn der M. kann nach eingetretener Sinterung 
wiederholt werden. (F. P. 675 519 vom 22/5. 1929, ausg. 11/2. 1930. D.Prior. 12/11.
1928.) K u h l i n g .

Corning Glass Works, iibert. von: William Chittenden Taylor, Corning, V. St. A., 
Hitze absorbierende Glaser. Die Glaser haben einen Ausdehnungskoeffizienten yon min- 
destens 0,00 005 u. enthalten neben viel Si02 L i20 ,  B„03, FeO u. gegebenenfalls K 20  
u. A120 3. (Can. P. 272 685 vom 26/8. 1926, ausg. 26/7. 1927.) K u h l i n g .

Arthur Sprenger, Deutschland, Hitzebestdndige Stoffe. Zu geschmolzenem Dolomit 
bzw. Gemischen von CaO u. mindestens 20% MgO gibt man bis zu 35°/0 Cr20 3 oder 
einen Cr20 3 enthaltenden Stoff u. gegebenenfalls A120 3 u. Si02, bzw. diese Verbb. 
enthaltende Stoffe zu. Die Mengen an A120 3 u. Si02 sollen 30 bzw. 10% nicht iiber- 
steigen. Das Cr20 3 kann ganz oder teilweise dureh Z r02 ersetzt werden. (F. P. 675 622 
vom 23/5. 1929, ausg. 12/2. 1930. D. Prior. 16/11. 1928.) K u h l i n g .

Asbest- und Gummiwerke Alfred Calmon Akt.-Ges., Hamburg, Herstellung 
von Isolierformlingen aus basischem Magnesiumcarbonat und Fasern, dad. gek., daB man 
der bekannten Mischung aus bas. MgC03 u. Fasern Magnesia usta zusetzt, die Mischung 
zweckmaBig unter Zugabe von etwas NH3 anfeuchtet, formt u. in einer C02 enthaltenden 
Atmosphare erharten u. trocknen liiBt. — Die Gewichtsverhiiltnisse der Rohstoffe 
mussen ziemlich genau eingehalten werden. (D. R. P. 493 384 K I. 80 b vom 3/4.
1928, ausg. 7/3. 1930.) K u h l i n g .

Arie Hermanus Arentsen, Holland, Armierte Zementflachen. Metallgewebe
werden beiderseits mit feuchten breifómigen Misehungen von Zement, Asbest u. ge
gebenenfalls Farbstoffen bedeckt u. zwischen ein oder mehreren Walzenpaaren durcli- 
gefiihrt, um die innige Vereinigung der Metallgewebe mit dem Zementbrei u. die Ent- 
wasserung der Erzeugnisse zu bewirken. Die letzteren konnen auch gewellt werden. 
(F. P. 675 948 vom 30/5.1929, ausg. 17/2.1930. Holi. Prior. 16/5.1929.) K u h l i n g .

American Gypsum Co., iibert. von: Gustave Adolph New, Port Clinton,
V. St. A., Hitze- und scliallisolierende Gebdudeteile. Misehungen von entwassertem 
Gips, NaHSO.,, K 2C03, BluteiweiB u. CaO oder Ca(OH)2 werden in feuchtem Zustand 
auf die zu isolierenden Flachen aufgetragen. (A. P. 1745 635 vom 8/ 6. 1927, ausg. 
4/2. 1930.) K u h l i n g .

Etudes et Brevets de Construction Soc. an., Schweiz, Baustoffe, bestehend aus 
Misehungen von Faserstoffen u. porigen Bindemitteln. Die Bindemittel sind Zement, 
Mortel, Gips u. dgl., welche mittels Gase, Fil. o. dgl. in porigen Zustand gebracht worden 
Sind. (F. P. 675 540 vom 22/5. 1929, ausg. 11 / 2. 1930.) _ K u h l i n g .

Dwight and Lloyd Metallurgical Co., ubert. von: Richard L. Lloyd, New 
York, Leiclite Fiillstoffe. Brennstoffasche wird gegebenenfalls mit frischem Brenn- 
stoff gemischt, unter Zusatz eines FluBmittels auf durchlassigen, bewegliclien Triigem 
ausgebreitet, die Mischung unter Durchleiten der Brcnngase verbrannt u. von der 
Temp. des beginnenden Śchmelzens abgekuhlt. (A. P. 1746 860 vom 18/1. 192/, 
ausg. 11/2. 1930.) K u h l i n g .

X n . 1. 178
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Arthur Fernand Fabre, Frankreich, Asphalłmassen. Asphaltemulsionen werden 
mit Zement, CaO, SteinmehJ oder Misehungen von Zement u. CaO oder Steinmehl 
gemischt. Die Erzeugnisse dienen zu Zwccken des StraBen- u. Hauserbaues. (F. P. 
674790 vom 10/5. 1929, ausg. 1/2. 1930.) K u h l i n g .

HugO Schmidt, Berlin, Kunststampfasplwdtmasse, bestehend aus Mineralstoffen 
verschiedener Korngroflen und einem bituminSsen Bindemittel, dad. gek., daB der Anteil 
der einzelnen Kómungen an der Gesamtmasse mit steigender KorngroBe standig 
zunimmt u. daB der Bitumengeh. weniger ais 8%  betragt. — Man yerwendet z. B. 
6—12% feinsten Mineralstaub, 14—30% Staubsand, 24—32% feinen Sand u. 26 
bis 42% mittelfeinen Sand. (D. R. P. 492 953 KI. 80b yom 7/10. 1922, ausg. 28/2. 
1930.) K u h l i n g .

John Frederick Wake, Durbam, England, Herstellung von Makadam. (D. R. P. 
493 385 KI. 80 b vom 25/3. 1927, ausg. 7/3. 1930. — C. 1927. II. 321.) K u h l i n g .

[russ.] S. Preobrashenski, Dio Silieatindustrie der U. S. A. Moskau: Staatlicher technischer
Verlag 1929. (112 S.) R bl. 1.50.

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
Luigi Bernardini, Die Frage der Kalisalze fur die Landwirtschaft im allgemeinen 

und die Frage des Leucits fiir eine rationelle Dungung in Ilalien. Da 80% der gesamten 
Kalisalzproduktion aus den Stafifurter Lagern stammen, sind die anderen europaischen 
Liinder fast ganz auf Einfuhr angewiesen. Italien benutzt ais Rohstoffe die Muttor- 
laugen des aus dem Meerwasser gewonnenen Kochsalzes u. den Leucit, ein Silicat mit 
ziemlich hohem K-Geh., das im yulkan. Gestein yorkommt, u. in feingepulyertem Zu
stand ais indirekter K-Diinger gut zu yerwerten ist. Es hangt von der Bodenbeschaffen- 
lieit u. dem Klima ab, ob 1. oder unl. K-Salzen der Vorzug zu geben ist. Im allgemeinen 
haben in Regionen mit regelmaBigen Regenfallen die 1. K-Salze, in h. trockenem Klima 
unl. Salze wie feingepulverter Leucit bessero Resultate ergeben. (Industria chimica 4 
1016—23. Nov. 1929. Rom, Chem. Lab. d. Staatsmonopole. Aug. 1929.) W EISS.

S. I. Wolfkowitsch und W. P. Kamsolkin, Halbbetriebsmapige Versuche im Ge- 
biete der sauren Verfahren zur Verarbeilung der Phosphorite auf konzenirierte Diinge- 
mitlel. I. Ausfiihrliche Wiedergabe der C. 1930. I. 1199 referierten Arbeit. (U. S. S. R. 
Scient.-techn. Dpt. Supremę Council National Economy Nr. 330. Transact, Scient. 
Inst. Fert. Nr. 67. 1—144. 1929.) S c h o n f e l d .

Ch. Brioux und Edg. Jouis, Beziehung zwischen Feinheitsgrad und Kohlensdure- 
loslichkeit gemahlener Kalkgesleine und ihrer Neutralisationsiuirkung auf saure Boden. 
Es wurde die Neutralisationswrkg. yon 3 yerschiedenen Kalkmehlen mit 0,75—1 mm,
0,13—0,25 mm u. mit weniger ais 0,08 mm Kórnchendurchmesser (durch Śiebung ge- 
sondert) auf einen schwach humosen Boden mit der pH-Zahl 5,72 gepriift. Dabei zeigte 
es sich, daB die Neutralisationskraft des dritten, feinsten Pulvers am gróBten war, 
wahrend das gróbste mit 0,75—1 mm Kórnchenstarke am scliwaehsten wirkte. Ebenso 
wie die neutralisierende Wrkg. yon der KórnchengróBe abhing, war auch die Kohlen- 
saureloslichkeit yom Feinheitsgrad des Kalkpulvers abhangig. Das bedeutet: um die 
Wertschiitzung eines Diingekałkes vorzunehmen, kann sowohl die Best. des Feinheits- 
grades wie auch die Best. der Loslichkeitsverhaltnisae in kohlensaurehaltigem W. 
dienlich sein. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 277—80. 27/1. 19301) WiNKELMANN.

vicente Diego, Nutzbarmachung organischen Sticksloffs durch trockene Destillation 
landwirtschaftlicher Abfalle. II. (I. ygl. C. 1930- I. 1357.) Vf. setzt seine Verss. fort 
u. erzielt Ausbeuten von 2,69% NH3. Bei der techn. Ausnutzung bedeutet das eine 
Gewiimung yon uber 100 kg Ammoniumsulfat pro Tonne Ausgangsmaterial, w'as 
geniigen wiirde, um die Fabrikationskosten yóllig zu decken. AuBerdem fallen Teer, 
Kohle, Essigsaure u. Methanol ais Nebenprodd. in befriedigender Menge an. (Afinidad
10. 97—101. 1930.) WlLLSTAEDT.

Laurent Rigotard, jRolle des Schwefels bei der Bildung des fruchibaren Bodens. 
Vf. hat in 19 yerschiedenen jiingeren (Jebirgsboden den Geh. an N, S03 u. P20 5 er- 
mittelt. Dabei zeigte es sich, daB um so weniger N (und Humus) yorhanden war, je 
weniger S03 gefunden worden war. Er zieht daraus den ScliluB, daB S-haltige Ge- 
steino bei der Verwitterung einen fruehtbareren Boden liefern ais solche, die wenig
S enthalten. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 199—201. 20/1. 1930. Laboratoire 

Agronomie alpine.) WiNKELMANN.
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D. H. Robinson, Einfaclie oder zusammengesetzte Samengemische ? Vf. fiihrt 
2 verscMedene Grassamenmischungen an. Dio eine Mischung enthalt 7, die andere 
13 versehiedene Grassorten. Er bcspricht die Griinde fiir u. wider die beiden Samen- 
zuss. u. kommt zu dem SchluB, daB jo nach den Bodon- u. Klimaverhaltnissen beide 
mit Vorteil angewendct werden konnen. (Fertiliser 15. 67—69. 5/2. 1930. Harper 
Adams Agricultural College.) W in k e ł m a n n .

Walther Herzog, Schadlingsbekampfung und Unkrautvertilgung mittels der Neben- 
produlcte der Saceharinfabrilcation. (Chem. Rdsch. Mitteleuropa Bałkan 6 . 107—08. 
14/12. 1929. Wien. — C. 1930. I. 1523.) H e r z o g .

P. Kamerman, Eine tragbare Apparatur fiir p^-Bestimmungen auf dem Felde. 
Vf. beschreibt die Konstruktion u. Anwendung eines tragbaren App. zur pn-Best. 
von Bóden nach der Chinhydronmethode an Ort u. Stelle der Probenahme auf dem 
Felde, der sich beim Arbeiten in der Praxis bewiihrt hat. (Journ. South African chem. 
Inst. 12. 80—83. Juli 1929.) S lE B E R T .

Ross A. Baker und Carlos C. Carpenter, Syracuse, V. St. A., Dungemittel. 
Erdalkalicarbonate, wie CaC03, MgC03, Kalkstein, Dolomit o. dgl. werden mit Sul- 
faten schwacher Basen, vorzugsweise A12(S04)3 oder Alaun gemischt. Die Mischungen 
entwickeln unter der Einw. von Eeuchtigkeit C02. (A. P. 1 747 281 vom 30/6. 1927, 
ausg. 18/2. 1930.) K u h l i n g .

Selbi, Soc. d’Exploitation de Licences de Brevets Industriels, Genf, Her
stellung eines Diingers av.s Schlempe. (D. R. P. 492 581 K I. 16 vom 23/3. 1927, ausg. 
1/3.1930. F. Prior. 16/10. 1926. — C. 1927- II. 1885.) K u h l i n g .

James H. Gardner, Tulsa, V. St. A., Insekticides Miitel, bestehend aus fein 
gemahlener, mit Er doi getrankter Fullererde. Aus dem Erdol sind die leichtsd. Bestand- 
teile abdest. (A. P. 1733 958 vom 24/9.1928, ausg. 29/10.1929.) T h i e l .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin (Erfinder: Karl Gornitz, Schonow 
b. Berlin-Zehlendorf, und Hans Goebel, Konigsee, Thiir.), Rducliermittel zur Insekten- 
bekampfung, gek. dureh die Verwendung von oxalsaurem Nicolin, gegebenenfalls 
unter Zusatz von Superoxyden, in gewohnlicher oder komprimierter Form. (D. R. P. 
485 645 KI. 451 vom 23/12. 1924, ausg. 2/11. 1929.) S a r r e .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kupfercyan- 
und Iiupferrliodamerbindungen. Zur Schadlingsbekampfung ais Staubemittel ge- 
eignete Kupfercyan- u. Ivupferrhodanverbb. erhalt man, wenn man zur Lsg. eines 
Cu-Salzes zur Lsg. des entstandenen Nd. unzureichende Mengen NH3 zugibt u. das 
erhaltene Prod. vorzugsweise bei niederer Temp. mit einem Cyanid oder Rhodanid 
vermischt. Oder man fallt die Cu-Salzlsg. direkt mit einem Cyanid bzw. Rhodanid in 
Ggw. organ., N2 enthaltender Verbb., wie Methylamin, Athylendiamin, Hamstoff, 
Guanidin, Anilin, Pyridin, Piperidin u. a. Die erlmltenen Cu-Verbb. sind unl. (E. P. 
323 802 Tom  10/10. 1928, ausg. 6/2. 1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Bortrifluorid. 
Man lafit auf in H 2SO.[ oder in Fluorschwefelsaure bzw. einem Gemisch beider be- 
findliche H 3B 03 bzw. Borate u. Fluoride wasserentziehende Mittel einwirken. Ais 
solches benutzt man zweckmiiBig H 2SO., im UberschuB. Z. B. bringt man 62 Teile 
H3B 03 unter Ruhren u. Kiihlen in 300 Teile Fluorschwefelsaure u. erhitzt nach u. 
nach auf 175°. Das ais Gas entweichende Bortrifluorid findet Verwendung fur die 
Herst. yon Unkraut- u. Schadlingsvertilgungsmitteln sowie von pharmazeut. oder 
therapeut. Praparat-en. (F. P. 675 532 vom 22/5. 1929, ausg. 11/2. 1930. D . Prior. 
22/6.1928.) D r e w s .

VIII. Metallurgie; MetallograpMe; Metallverarbeitung.
Joel Larsson, Materialkontrolle bei der Herstellung von Kugellagerstahl. Zu- 

sammenfassender Vortrag. (Jernkotorets Annaler 114. 27—42. 1930.) W i l l s t a e d t .
O. I. Wjer und N. W. Agejew, Alitiemng von Stdhl. (U. S. S. R. Scient.- 

teehn. Dpt. Supreme Council National Economy. Nr. 354. Transact. Inst. Metals Nr. 7. 
3—61. 1930. — C. 1929. II. 2245.) S c h ó n f e l d .

W. Stahl, Zinkhaltige Schlacken und das Walzverfahren. Das regulin. Eisen, 
das aus den Zn-haltigen Schlacken des Bici- u. Zinkhiittenbetriebes bei der pyrogenen 
Abscheidung der Zn-Verbb. dmch das Walzverf. sich bildet, stammt nicht nur aus den 
Fe-haltigen Zusatzen des Schmelzprozesses, sondern auch aus entstandenem Zink-
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ferrit, ZnFe20 4, das durch Red. mittels Kohle zerlcgt wurde. (Chem.-Ztg. 54. 79. 25/1. 
1930.) J u n g .

Richard Threlfall, Elektrolysc von geschmolzenem Zinkchlorid. Nach einigen 
histor. Bemerkungen zu dem Thema, beschreibt Vf. in allen Einzelheiten die Gewinnung 
yon Zink durch Elektrolyse von geschmolzenem Zinkchlorid. Im Original finden sich 
Angaben iiber die Vorbehandlung u. Entwasserung des yerwendeten Zinkchlorids, 
iiber das Elektrodenmaterial u. iiber die angewandten Stromstiirken. An Hand yon 
zahlreiclien Zeichnungen wird die gesamte techn. Ahlage demonstriert. (Journ. Soc. 
chem. Ind. 4 8 . Transact. 210—33. 26/7. 1929.) D u s in g .

Clarence W. Balke, Metalle der Wolfram- und Tantalgrwppe. Zusammenfassend 
werden zunachst die physikal. u. chem. Eigg. der Eiemente Nb, Ta, Mo u. W erwahnt. 
Daran schlicCen sich allgemeine Bemerkungen iiber dic Herst. dieser Metalle. Im 
spcziellen Teil wird die Reindarst. der vier Eiemente, die Verarbeitung der Metall- 
pulver zu duktilem Metali u. ihre techn. Yerwendungen beschrieben. Bei der Herst. 
yon gesinterten Wolframstaben werden die folgenden Punkte, die die Beschaffenheit 
des Endprod. yerandern kónncn, erwahnt: 1. Die Reinheit des W 03, das bei der 
Fabrikation des W-Pulvers ais Ausgangsmaterial dient, 2. die Dichte des WO.„ 3. die 
Bedingungen, unter denen das W03 reduziert wird (Rcd.-Temp. u. Geschwindigkeit 
des H 2-Stroms), 4. der beim Pressen der W-Stabe angewandte Druck (hoherer Druck 
bewirkt ein Anwachsen der KorngróBe des gesinterten Stabes), 5. Temp.-Verlauf, 
Hoehsttemp. u. Dauer des Sinterprozesses, 6. dio Art der Ausfiihrung der mechan. 
Operationen. — Zusiitze von Au, Pt, Fe, Co u. Ni zum W. machen dieses unyerarbeitbar 
u. sprode. Ein Zusatz yon NaCl bewirkt starkes Sclirumpfen des Materials. Zusatze 
von Cs20, P20 5 u. As203 yerfliichtigen sich bei der Hitzebehandlung des W yollstiindig 
u. liaben daher kcinen Einflufl auf die Bearbeitbarkeit. Beimengungen von CaO, 
MgO, A120 3, Th02 u. Si02 wirken von 0,04% an liemmend auf das Kornwachstum 
wahrend des Sinterprozesses. (Ind. engin. Chem. 2 1 . 1002—07. Noy. 1929. Fausteel, 
Products Company Inc. North Chicago 111.) D u s in g .

W. J. Mostowitsch, S. M. Anissimow und M. P. Wjerchowtzew, Unler- 
suchung goldlialliger Erze. Vff. berichten iiber einige in den letzten Jaliren untersuchte 
sibir. u. uralsche Erze. Im A r  t  e m o w - Bezirk werden 3 nach dem Au-Geh. yer- 
schiedene Erze gewonnen, die dort ais „Kontakterz“ , „ Quarzerz“ u. „Tonerz“ unter- 
schieden werden. Das „Kontakterz“ gehort zu den vollig osydierten Erzen, es enthalt 
weder Sulfide, noch Sulfate. Das Erz enthalt 0,2921°/„ Cu, woyon nur 0,09—0,13°/0 in 
KCN 1. sind. Au-Geh. 26,3 g, Ag-Geh. 4g  pro t. Das „Quarzerz“ stellt ein Gemisch 
yon krystallinem Quarz u. Fe-Oxyden dar. Das Erz enthalt 0,27% Cu (davon nur
0,018°/o inKCN 1.); das Au ist feinkórnig u. nicht gebunden, kann deslialb leicht extra- 
liiert werden. Durch Amalgamieren kónnen 82% des Au, durch unmittelbares 
Cyanieren 99—100% des Au gewonnen werden. Das „Tonerz“ enthalt 6,25 g Au pro t, 
Cu-Geh. 0,124% (dayon 0,004% cyanidlóslich). Unmittelbare Cyanierung ergibt 
88—92,8% des Au. — Das Erz des B a 1 e i schen Lagers ( S r e t e n e r  Bezirk) stellt 
einen Au-haltigen Quarz, yermengt mit Calcit, Al-Silicaten u. Limonit dar. Enthalt 
keine Sulfide. Au-Geh.: 499,6 g, Ag-Geh. 163,6 g pro t. Das Au ist sehr feinkórnig 
(0,004—0,02 mm Durchmcsser). Durch Amalgamieren konnen 84—100 %> durch 
Cyanieren 92,6—100% des Au gewonnen werden. — Ein Erz der C h o t i m e r  - Ader 
besteht aus einem Gemenge Au-haltiger Sulfide, mit etwa 65% Pyrit. Das Erz 
enthalt 0,174% Cu (0,039% in KCN 1.) u. pro Tonne Erz 34,6 g Au u. 42 g Ag. — Ein 
Pyrrhotinerz des A r  t  e m o w - Bezirks bestand aus Pyrrliotin, Clialeopyrit mit wenig 
Quarz, Calcit u. a. Mineralien. Eine Tonne Erz enthalt 36,4 g Au u. 1,6 g Ag. 
(Minerał. Rohstoffe u. Niehteisenmetalle [russ.: Mineralnoje Ssyrje i Zwetnyje Metally]
4 . 1416— 1576. 1929.) S c h o n f e l d .

Earle E. Schumacher, G. M. Bouton und Lawrence Ferguson, Die Wirkung 
von geringen Mengen driiter Eiemente auf das Verhalten von Blei-Anlimonfegierungen. 
Es werden Drahte aus einer Blei-Antimonlegierung (1% Sb) hergestellt der geringe 
Mengen (0 bis 0,1%) yon As, Cu, Ag, Ni oder Mn zugesetzt worden wraren. Durch 
einstd. Anlassen der Drahte bei 240° wird alles Sb in festc Lsg. gebracht, danach der 
Draht abgeschreckt u. im Thermostaten bei einer Temp. yon 30° belassen. In  diesem 
Zustande werden an den Driihten iiber einen Zeitraum von 200 Tagen in regelmiiGigen 
Interyallen Widerstandsmessungen angestcllt. Es zeigt sich ein Sinken des spezif. 
uiderstands heryorgerufen durch die Ausscheidung von Sb aus der festen Lsg. (Ind. 
engin. Chem. 2 1 . 1042—44. Noy. 1929. New York Bell Telephone Laboratories.) Dijs.
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A. Ramsay Moon, Elektrisches Bogenschweiflen. Es handelt sich um eine sehr 
ausfiihrliche Zusammenfassung alles Bekannten. (Commonwealth Engineer 17. 91—98. 
Okt. 1929. Melbourne, E. M. F. Electric-Co. Pfcy, Ltd.) W i l k e .

L. Rostosky und E. Liider, Das Lólen von Aluminium. (Apparatebau 42. 
37—42. 21/2. 1930. — C. 1930. I. 1212.) L u d e k .

Ballay, Die eleklrolytischen N  iederschlage auf Aluminium und seinen Legierungen. 
Elektrolyt. Ni-Ndd. haften besser aul Al u. seinen Legierungen, wenn die Oberflache 
des Metalls zunachst mit einer schwach salzsauren FeCl3-Lsg. behandelt 'wjprden ist. 
In  der Killte wirken am besten Lsgg., die 25—30 g Fe u. 5,6—9 Moll. HCl im 1 cnt- 
halten; jedoch ist hierbei dio Korrosion so stark, daB die Stiicke nachher poliert werden 
miissen. Neutrale u. alkal. Lsgg. geben ebenfalls einen Fe-Nd., der jedoch nicht fest 
haftet. Am besten u. am festesten liaftet die Fe-Haut, wenn das Metali mit einer beinahe 
siedenden salzsa,uren FoCl3-Lsg. behandelt wird. Geeignet sind Lsgg. von 6—22 g Fe 
u. 0,10—0,70 Mol. HCl im Liter. Dieser Nd. haftet selbst auf Duralumin, jedoch 
nur, wenn dieses gegossen u. angelassen wurde. — Auf diesem Fe-Nd. haftet die Ver- 
nickelung dann sehr gut, die jetzt wiederum einen Cr-, Cu- oder sonstigen (Jberzug 
festhalt. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 305—08. 3/2. 1930.) L o r e n z .

Tomas de Palaeio de Epalza, Eine, eleklrolytische Korrosion. Berieht iiber 
einen Fali von elektrolyt. Korrosion an einem in einer eisernen Wasserpumpe befind- 
lichen Bronzeventil u. die getroffene Abhilfe. (Afinidad 10. 111. Jan. 1930.) W lLLST.

Erz- und Kohle-Flotation G. m. b. H., Bochum (Erfinder: Wilhelm Schafer,
Bochum), Verfaliren zur Aufbereitung von Erzen, Mineralien, insbesondere von Komplex- 
erzen, und anderen sclmimmbaren Sloffen und Stoffgemischen. (D. R. P. 491289 KI. lc  
vom 10/5. 1928, ausg. 21/2. 1930. — C. 1930. I. 1045 [F. P. 668065].) H e i n e .

F. W. Berk and Co. Ltd., England, Behandeln geschmolzener Metalle mit Alkali. 
Die Behandlung erfolgt in mit kieselsaurereichen Stoffen ausgekleideten GefaBen, 
dereń Auskleidung Kohle zugesetzt ist. Die GefiiBe haben sich ais erheblich lialt- 
barer erwiesen ais kohlefreie Behalter. (F. P. 675 238 vom 16/5. 1929, ausg. 7/2. 
1930.) K u h l i n g .

Eugen Assar Alexis Grónwall und Harry Johan Hjalmar Natliorst, Schweden 
Seduktion von MetaUerzen. Die beim Erhitzen von Gemischen der Erze mit Kohle 
entweichenden brennbaren Gase werden in die unteren Teilo' der Ofen zuruckgefiihrt 
u. ihnen an geeigneten Stellen der Ofen so viel O, beigemiselit, daB die erzeugte Warnie 
zur Aufrechterhaltung der Reduktions- u. gegebenenfalls Schmelztemp. geniigt. Noch 
unverbrannte Gasteile werden nach Abscheidung des entstandenen C02 den Ofen 
von neuem zugefuhrt. (F. P. 675 189 vom 15/5. 1929, ausg. 6/2. 1930.) K u h l i n g .

Oesterreichisehe Schmidtstahlwerke Akt.-Ges. und L. Kliiger, Wien, Le
gierungen, enthaltend neben Fe 1. 10,7—25% Cr, 1,3—3% Co, 2,0—4,7% W, 1,0 bis 
2,3% Mo, etwa 2% C u. gegebenenfalls bis 1% V. Die Gewichtsmengen des Cr, Co, 
W u. Mo sollen im Verhśiltnis 71,6: 8,5:13,3: 6,6 stehen. Die Legierungen eignen sieh 
zur Herst. von Mahlwerkzeugen; 2. 1,0—1,9% C, 40—50% Ni, etwa %  der Menge 
des Ni, namlich 27—33% Cr u. gegebenenfalls bis 1% Co. Die Legierungen sind hitze- 
bestandig. (E. PP. 315 502 u. 315 503 vom 27/4. 1928, ausg. 8/ 8. 1929.) K u h l i n g .

Harry Frank Porter, Trenton, V. St. A., Mągnetische Legierungen, bestehend aus
3—10% Cu, 35—55% Ni, Rest Fe. Der C-Geh. soli unter 0,1% liegen. Dia Legierung 
ist schmiedbar u. eignet sich zur Verwendung in Transformatoren, Lautsprechern u. dgl. 
(E. P. 283 931 vom 16/1. 1928, ausg. 14/3. 1928. A. Prior. 20/1. 1927.) H e i n e ,

Herman Johan vom Royen, Hoerde i. W., Eisen von geringer Kolt- und Warm- 
bruchigkeit. Eisen u. Stahl von hoher Widerstandsfahigkeit gegen Altem u. Kalt- 
u. Warmbriiehigkeit wird erhalten, wenn man das Werkstuck bei Tempp. unter dem 
jlr1-Punkt (ca. 700°) stark verformt u. anschlieBend bei Tempp. iiber dem ^lc3-Punkt 
(ca. 960°) normalisiert. Gegebenenfalls kann eine Behandlung des fl. Eisens mit Gasen 
nach E. P. 282365 (vgl. C. 1928. I. 1706) vorausgegangen sein. (E. PP. 285 814 vom 
16/2. 1928, ausg. 18/4. 1928. D. Prior. 21/2. 1927 u. 295 315 t o d i  27/3. 1928, ausg. 
3/10. 192S. D. Prior. 9/8. 1927.) H e i n e .

Siemens & Halske, Akt.-Ges., Deutschland, Elektrolytische Zuingeioinnung. 
Bei der Elektrolyse von Alkalistannaten soli zwecks Gewinnung des Sn in dichter, 
nicht schwammiger Form dio Menge des im Elektrolyten vorhandenen Gesamtalkalis 
weniger ais 5%  betragen; bei einem Geh. des Elektrolyten yon mehr ais 7% Sn sollen
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Ałkali- u. Zinnmengen im Yerhaltnis 1: 5 stehen. (F. P. 675 240 vom 16/5. 1929, 
ausg. 7/2. 1930. D. Priorr. 16/5. 1928, 28/3. 1929.) K u h l i n g .

Wilhelm Rundę, Liidenscheid, Gufi von Kupfer-Zinklegierungen in vorgewarmten 
Kokillen mit einem den Zulritt von Sauerstoff verlmidernden Aluminiumzusatz, dad. 
gek., daB etwas Fett in den EinguB der senkrechten yorgewarmten Kokille gestrichen 
wird, das nach Fliissigwerden u. Herablaufen an den Kokillenwandungen zur Explosion 
kommt, worauf unmittelbar darauf das Metali in die Kokille eingegossen wird. — 
Der nacljteilige EinfluB von in den Kokillen zuriickgebliebenem 0 2 wird vermieden. 
(D. R. P. 493 570 KI. 31 c vom 22/8. 1925, ausg. 8/3. 1930.) " K u h l i n g .

General Electric Co. Ltd., London, Herstellung von Nickel- und Chromlegierungen. 
(D .R . P. 493 414 ICl. 40 b vom 23/3. 1928, ausg. 8/3. 1930. E. Prior. 7/4. 1927. —
C. 1928. II. 2059.) K u h l i n g .

Verein fiir die Probier- und Forschungsanstalt fiir Edelmetalle e. V. (Er
finder: Johannes Anton Armand Leroux), Schwabisch-Gmund, Schwer anlaufende 
edle Silberlegierung mit Ag ais Hauptbestandteil u. Zusittzen von Zu, Ni u. Cu, dad. 
gek., daB die Legierung aus 81—92% Ag, 1—2% Ni, 2—5% Cu u. 10—12% Zn unter 
yollstandiger oder annałiernder Mischkrystallbldg. besteht. — Die Legierungen laufen 
in H„S enthaltender Luft nicht an, sind gegen organ. Sauren bestandig u. glanzend.
D. R~ P. 492 779 K I. 40 b vom 30/7. 1927, ausg. 5/3. 1930.) K u h i l n g .

Abraham Martinius Erichsen, Berlin-Steglitz, Giepform. Zum GieBen yon 
Messing, Neusilber u. dgl. wird eine Form aus die Warme schleeht leitendem Metali, 
z. B. einer Legierung aus 35% Ni, 1% Cr, Rest Fe, yerwendet. Die Abkuhlungs- 
gescliwindigkeit der gegossenen Metalle sinkt, so daB Verunreinigungen leiebter an 
die Oberflache treten u. eine homogenere Struktur erzielt wird. (E. P. 299850 vom 
30/10. 1928, ausg. 28/12. 1928. D. Prior. 2/11. 1927.) . H e i n e .

F. Lauterbach und W. G. Poetzsch, Leipzig, Verchromungsbader. Uberscliiissige
H 2S 0 4 wird in Verchromungsbadern dureh einen Zusatz von Ba-Verbb., insbesondere 
BaC03 u. Ba(OH)2 entfemt. (E. P. 296 989 vom 6/9. 1928, Auszug yeroff. 7/11. 1928.
D. Prior. 10/9. 1927.) H e i n e .

Ernst Wolfgang Kiittner, Deutschland, Isolierende Schichten auf Aluminium  
und Aluminiumlcgierungen. Die mit Isoliersehichten zu bedeckenden Metalle werden 
bei Verwendung yon Gleiehstrom ais Anoden bei der Elektrolyse von Oxalsaurelsgg. 
gesehaltet, denen KMn04, H3P 0 4, H20 2, H N 03, Cr03, HC1 o. dgl. zugesetzt sind. 
Man kann aber auch mit Wechselstrom arbeiten. Die Erzeugnisse konnen in Form yon 
Faden oder Bandem erhalten werden, mit denen die zu isolierenden Gegcnstande be- 
wickelt werden. (F. P. 675 527 vom 22/5. 1929, ausg. 11/2. 1930. D. Prior. 22/5.
1928.) K u h l i n g .

Pierre Brabant, Belgien, Isolierende Schichten auf Drdhten aus Al, Mg oder ahnlichen 
leicht ozydierbaren Metallen. Die Drahte werden in ein oxydierend wirlcendes Bad 
getaucht (auch reines W.) u. dann Strom dureh sie geleitet, mindestens bis die anhaftende 
FI. yerdampft ist. (F. P. 676074 vom 1/6. 1929, ausg. 18/2. 1930. Belg. Prior. 18/7.
1928.) K u h l i n g .

Giovanni Perrone, Italien, Anstrichmitlel fur Metallflachen zwecks Reinigung 
u. Konservierung des Metalles, bestehend aus 3 kg Yaseline, 3 kg Benzin, 1 kg Amyl- 
acetat u. 100 g Anilin. Die Vaseline wird zunachst in Bzn. gel. u. dann das Amylacetat 
u. Anilin zugesetzt. Es entsteht dabei eine halbfl. M. Ebenso werden gemischt 5 kg 
Yaseline, 4 kg Benzin u. 500 g Amylacetat. Von letzterem Prod. werden 9 kg mit 
1 kg des ersteren Prod. gemischt. (F. P. 675 063 vom 15/5.1929, ausg. 5 /2.1930.)M.F.M.

P. Roudiś, Le controle de la  durefce des m etaux  dans 1’industrie . Paris: D uuod 1930. (YHI,
114 S.) B r.: 26 fr„  rei. 35 fr.

A. Roux, M etallu rg ie , a l ’usage des ingónieurs, m aitres de forges, d irecteurs e t contre-
m aitres d ’usines m ćtallurg iques, do fonderies de m etaux, e tc . 46“ ed. P a ris : D unod
1929. (X X II I ,  358, A, 80, L X IV . S.) A genda D unod 1930. 16°.

IX. Organische Praparate.
Max Steller, Die stetige Athererzeugung. Es wird eine fiir Yollkommen stetige 

Arbeitsweise eingerichtete Apparatur zur Athererzeugung beschrieben, u. die Vorteile 
des Verf. erortert. (Chem. Apparatur 17. 37—38. 25/2. 1930.) JUNG.

G. Brachman-Damje, Athylenglykol. Vf. besprieht die Darstellungsmethoden u.
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dio Bedeutung des Atliylenglykols ais Ersatz fur Glycerin. (Ocl-Fett-Ind. [russ.: Maslo- 
boino-Shirowoje Djelo] 1928. Nr. 1 [30]. 22—24.) S c h o n f e l d .

Augustus P. West und H. Taguibao, Philippinischer Campher. Yff. liabcn 
cino groBe Anzahl yon Lorbeercampherbaumen untersucht, welche in Baguio in der 
Bergproyinz der Philippinen wachsen. Fast der gesamto Camplier findet sich in den 
Blattern, denn Holz u. Zweige liefem bei der Dest. nur Spuren oder sehr geringe Mengen 
yon Campherkrystallen. Dio Blatter wurden in einer Futtermuhle zerąuetseht, 100 g 
Brei 2 Stdn. mit W. dest. u. aus dem Dcstillat die Campherkrystalle isoliert, welche 
gewóhnlich sehr wenig (hóchstens l°/0) eines hcllgelben Campheróles enthalten. Die 
Blatter liefern 2—7°/0 Campher, berechnet auf wasser- u. ólfreier Basis. Werden dio 
Ausbcuten auf die frischen Blatter bezogen, so werden die Resultate irrefuhrend, weil 
die Blatter weehselnde Wassermengen enthalten. Durch sorgfaltige Pflege derjenigen 
Baume, welche dic hoolistcn Ausbeuten liefern, ware es móglich, auf den Philippinen 
eine Industrie yon naturlichem Campher zu entwickeln, welcher mit synthet. Campher 
konkurrieren konnte. Der wie oben gewonnene Campher ist hoehgradig u. zeigte 
nach Waschen mit w. W., wodurch das wenige Ol entfernt wird, F. 174,5—175,5°, 
[cc]d28,5 =  +41,62° in A. Das entferntc Campheról zeigte [a]u3° =  +26,01°. Die 
Blatter einigcr Baume lieferten keinen krystallisiertcn Campher, sondern nur ein gelb- 
liches Campheról von D .3°30 0,8858, no20,5 =  1,4652, [<x ]d 3<) =  —19,2°, demnach 
yóllig ycrschiedcn yon dem rcchtsdrehendcn Campheról des Handels, aber ahnlicli 
dem vor Jahren aus den Blattern einiger Campherbaume von Mauritius erhaltenen Ol. 
(Philippine Journ. Science 41. 103—18. Febr. 1930. Manila, Bureau of Sc.) LlNDENB.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Wietzel,
Ludwigshafen a. Rh.), Verfaliren zur Herstellung von Estern. (D. R. P. 491 491 KI. 12o 
vom 6/10.1925, ausg. 15/2.1930. Zus. zu D. R. P. 490250; C. 1930. I. 2164. — C. 1928. 
I. 2209 [E. P. 259204].) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von Aceton durch 
Uberleiten von Acetylen mit Dampf iiber Katalysatoren, die aus solchen Metallen 
oder dereń Verbb. bestehen, dereń Acetate beim Erhitzen Aceton liefern. Ais Kataly
satoren dienen die Oxyde, Carbonate oder Acetate yon Erdalkalimetallen, des Zn, 
Sn, Al u. Mg, ferner bas. Salze dieser Metalle oder Verbb., die wahrend der Rk. in 
Oxyde, Carbonate, Acetate oder bas. Salze ubergehen. Evtl. werden natiirliche Sub- 
stanzen, z. B. Bauxit, oder Gemische derselbcn gleichzeitig mit Katalysatoren benutzt, 
die die Bldg. yon Essigsiiure aus Acetylen begiinstigen, wie z. B. V-Pentoxyd, Mn- 
Dioxyd oder Cr- oder Thalliumverbb. Fe-Oxyde, Thorosyd u. Doppelsalze des Thors 
mit Alkalien oder Erdalkalien sind jedoch ausgeschlossen. Ebenso mussen P- u. As- 
Verbb. ais Katalysatorgifte abwesend sćin. Die Katalysatoren werden durch Be
handlung m it Luft oder Sauerstoff, vorzugsweise in Ggw. yon Dampf regeneriert. 
Evtl. wird Luft oder 0 2 zu dem Acetylendampfgemisch zugesetzt. Dis Rk.-Tempp. 
betragen 400 bis 480°. Das Aceton wird in einem Dephlegmator yon der C02, H 2 u. 
W.-Dampf getrennt. — Z. B. wird Acetylen mit W.-Dampf bei 450° iiber ZnO geleitet, 
u. zwar 30 1 Acetylen auf 1 1 Katalysator pro Stde. (E. P. 299 048 yom 16/10. 1928, 
Auszug veróff. 12/12. 1928. Prior. 21/10. 1927.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Derimten des
l-Oxo-2-alkylpropens-2. (Holi. P. 20 026 vom 6/1. 1927, ausg. 15/7. 1929. D. Priorr. 
2/7. u. 5/10. 1926. — C. 1929. II. 2500 [A. P. 1716822].) H o p p e .

Gustay Buhk, Bergedorf, Darstellung von Alkali- oder Erdallcalirhodaniden, 1. dad. 
gek., daB Kalkstickstoff oder Harnstoff mit Schwefel behandelt werden. — 2. dad. 
gek., daB die Einw. des Schwefels in Ggw. von Alkalien oder Erdalkalien erfolgt. —
3. dad. gek., daB die Rk. mit CS2 unter Druck untcrhalb der Temp. der Zers. des 
Ca(CNS)2 durchgefuhrt wird. — Die Rk. kann aueh in Ggw. von Lósungsmm. sowie 
unter Zugabe yon Atzkalk oder Alkali erfolgen. (D. R. P. 493116 KI. 12 k  vom 
10/7. 1928, ausg. 4/3. 1930.) K u h l i n g .

A. Ewald Zdanski, Berlin, Herstellung von Schwefelkohlensloff, 1. dad. gek., daB 
die Erhitzung der Kohle durch ein durchstrómendes, h., indifferentes Gas, z. B. N2, 
erfolgt. 2. dad. gek., daB der S durch das durchstrómende Gas in den Ofenschacht 
eingefukrt wird. 3. dad. gek., daB das Ausgliihen der frisch zugefuhrten Kohle durch 
die Warme des durchstrómenden Gases erfolgt. 4. dad. gek., daB das Vorwarmen u. 
Verdampfen des S durch das durchstrómende Gas erfolgt. 5. dad. gek., daB im Falle 
der Yerwendung von K , ais durchstrómendes Gas dieser aus den Abgasen des Umlauf-
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gasheizofens gewonnen wird. (D. R. P. 493477 KI. 12i vom 17/10. 1928, ausg. 8/3. 
1930.) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich August 
Henglein, Koln-Deutz), Verfahren zur Darstellung von Phenol aus CMorbenzol. 
(D. R. P. 485 310 KI. 12q vom 7/4. 1927, ausg. 29/10. 1929. — C. 1929. I. 2234 
[Belg. P. 350 287].) N o t j v e l .

Chemische Fabrik Grtinau Landshoff & Meyer Akt.-Ges. (Erfinder: Fritz 
Sommer und Max Nassau), Berlin-Griinau, Herstellung von N-Metliyl-p-amino- 
phenolsulfat. (D. R. P. 489188 KI. 12q yom 1/3. 1928, ausg. 17/1. 1930. -— C. 1930. 
I .  436.) S C H O T T L A N D E R .

Schering-Kahlbaum A.-G. (Erfinder: Otto von Schickh), Berlin, Darstellung 
von bis-oj-lujlogenacetylierten DiphenylatJiem. (D. R. P. 492 321 KI. 12q vom 10/3.
1927, ausg. 26/2. 1930. — C. 1929. II. 1430 [A. P. 1 717 424, E. P. 286 688].) S c h o t t l .

Rheinische Kampfer-Fabrik G. m. b. H., Diisseldorf-Oberkassel (Erfinder: 
Siegfried Skraup, Wiirzburg), Herstellung von Thymol (3-Oxy-l-methyl-4-isopropyl- 
benzol). (D. R. P. 489 364 KI. 12q vom 12/7. 1927, ausg. 18/1. 1930. — C. 1929 
I. 439.) S c h o t t l a n d e r .

Sharp and Dohme, Baltimore, Maryland, V. St. A., Darstellung von C-Alkyl- 
resorcinen. (D. R. P. 489 117 KI. 12q vom 31/7. 1925, ausg. 27/1. 1930. A. Prior. 
16/4. 1925. — C. 1927. I. 1526 [E. PP. 250 893, 250 892, F. PP. 600 693, 
600 692].) S c h o t t l a n d e r .

M. Naef & Cie., Sehweiz, Herstellung von Alkylcydohcxenaldehyden, Alkylcyclo- 
hexencarbonsduren sowie dereń Estern. Butadien oder dessen Alkylderiw. werden mit 
ungesatt. Aldehyden oder ungesatt. Carbonsauren kondensiert. Die Rkk. yerlaufen 
nach den allgemeinen Gleichungen:

CHj
CH—CH3 ___CH3—a f ^ C H - C H ,
$H — CHO ~~ ^ CHS—d i J c H —CHO

CH.•2
CHS

CH
S -C H O

In manchen Fiillen konnen isomere Yerbb. entstehen, z. B. aus 1,1,3-Trimethylbutadien 
u. Crotonaldehyd gemaB:

CH3 CH,

C^ CH  ̂ y f  '  -C H O
c  p H ! 0H (Hauptprod.)

HC,-^ CH—CHO ^  W l3_
c h 3- c L  +  Ó H -C H , 

CH,

Isopren (I) liefert beim Erhitzen mit Acrolein (II) auf 150° wahrend einiger Stdn. im 
geschlossenen GefaB 3IethylcycloJiexenaldehyd, Kp .]2 64—65°, D .134 0,963; das Semi
carbazon schm. bei 144—146°. — Aus I  u. Crotonaldehyd (HI) wird in gleicher Weise 
Dimethylcyclohexenaldehyd erhalten, K p .J2 73—74°, D .I34 0,938, F. des Śemicarbazons 
178—180°. — Aus I u. Acrylsaure (IV) wird Methylcyclohexencarbonsaure gewonnen, 
K p .12 130—135°, F. nach Umkrystallisieren aus wss. CH30H  97—98°. — I  liefert mit 
Crotonsdure Dimethylcyclohexencarbonsdure, K p .12 135—137°, F. 81—83°. — Aus 
1,1,3-Trimethylbutadien (V) u. II wird durch Erhitzen auf 150—200° wahrend 1—2 Tagen 
Trimethylcyclohexenaldehyd erhalten, K p .12 78—79°, D .134 0,933, F. des Śemicarbazons 
197—198°. — V liefert mit HI wahrend 1—2 Tagen bei 180—200° ais Hauptprod. 
Tetramethylcydohezenaldehyd, K p .12 82—84°, D .154 0,921, welcher bei der Oxydation 
mit Ag20  oder durch Autosydation eine Saure vom F. 82—83° bildet. Letrtere ent- 
steht auch aus Y u. Crotonsdure bei 180°. Der Methylester dieser Saure, iiber das Ag- 
Salz hergestellt, laBt sich durch Kochen mit n. KOH nicht verseifen. Die Saure vom
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F. 82—83° ist yermutlich cin Deriv. der Cyclogeraniumsaure. — 1,1-Diinethylbutadien 
(VI) liefert mit U  in 2 Tagen bei 180° Dimethylcyclohexenaldehyd, K p .12 74—75°,
D .154 0,939. — Aus VI u. III wird in gleiclier Weise ein Trimethylcyclohexenaldehyd 
yom K p .I2 79—81°, D.wd 0,936 erhalten. — 2,3-Dimethylbuladien (VII) u. U  bilden bei 
mehrstd. Erhitzen auf 150° Dimethylcyćlohcxenaldehyd, K p .,2 75°, D.15, 0,940. — 
Aus VII u. III wird in gleicher Weise Trimethylcyclohcxenaldehyd gewonnen, K p .12 80 
bis 81°, D.16j 0,935, F. des Semicarbazons 166-—168°. — I  liefert mit 2-Athylacrolein 
bei 180—200° Methylathylcyclohexenaldehyd, Kp.12 86—88°, D .2°4 0,933. — Aus I  u. 
2,2-Dimethylacrolein wird in geringer Ausbeute Trimethylcyclohexenaldehyd erhalten, 
K p .12 80—85°, D.15, 0,934. — I bildet mit <x-Methyl-p-dlhylacrołein bei 180 bis 
200° wahrend 2 Tagen Dimelhyldthylcyclohexenaldehyd, K p .12 88—90°, D .104 0,932.— 
Weiter werden erhalten: Dimethylcyclohexadienaldehyd aus I u. Tetrolalde.hyd (VHI), 
Kp .12 90—95°, I).18! 0,962, no20 =  1,4693, F. des Semicarbazons 221—223°. — Tri- 
methylcyclohexadienaldehyd aus V u. Propargylaldehyd (IX), K p .12 82—84°, — Di- 
methylcyclohexadienaldehyd, Kp .J2 77—78°, aus VII u. IX —, Trimethylcyc1ohexadien- 
aldehyd, Kp .12 100—105°, D.20., 0,957, aus VI u. VIII —, Trimethylcyclohexcncarbon- 
sdure aus V u. IV, K p .12 135—140°, — Tetramethylcycloliexenaldehyd, K p .12 83—85°,
D .154 0,9922, aus 1,1,4,4-Tetrameihylbutadien (X) u. n ,  — Pentamethylcycloliexen- 
(ddehyd, K p .,2 86—88°, D.15, 0,920, aus X u. HI, — Trimethylcyclohexenaldehyd, 
Kp .12 78—80°, D .» 4 0,931 aus 1,1,4-Trimetliylbutadien (XI) u. H, — Tetramelhyl- 
cyclohexenaldehyd, K p .10 80—82°, D .144 0,923, aus XI u. HI. — Die Verbb. sollen in 
der Riechstoffindustrie yerwendet werden. (F. P. 672 025 vom 25/3. 1929, ausg. 21/12.
1929. Schwz. Prior. 17/4. 1928.) A l t p e t e r .

K noll A.-Gr., Ludwigshafen a. Rh., Darstellung von Iminoałhern durch Einw.
von N3H auf Carbonylvcrbb. in  Ggw. yon Alkoholen u. Katalysatoren. — Wird bei 
dem Verf. gem ii B D. R. P. 427858; C. 1926. I. 3627 die Rk. in Ggw. von Alkoholen 
bewirkt, so erfolgt durch Einw. letzterer auf das yermutliche Zwischenprod. R-C(R)- 
(OH)—N <  vor oder nach e in g e tre ten e r BECKMANNscher Umlagerung n a ch  d en  
Gleichungen

/O H  /O R 2 um- nT!2

E - < g <  + B 0 E ’ K-c < g ^ - i ^ r  e 'c < n e ‘ oa"  

R' < i <  E' ° < w  +  H0E’ E '« < g S '
Bldg. der Iminoiither. — Z. B. wird ein Gemisch yon Cyclopentanon u. N3H langsam in 
mit HC1 gesatt. C2H5OH eingetragen oder HCl-Gas in ein Gemisch der Komponenten 
eingeleitet. Nach Abdest. des Losungsm. hinterbleibt das Hydrocldorid des Iminoathers 
(Formel I), aus welchem mit konz. KOH die Base freigemaeht wird, Kp. 161—165°, 
Ausbeute 80°/0. Die gleiche Verb. entsteht bei Anwendung einer Mischung von konz. 
H2S04 u . C2HbOH. — Ein Gemisch yon Aceton u. N3H-Bzl.-Lsg. wird unter KiiMung in 
HCl-C2H5OH getropft u. nach beendeter Gasentw. die Lsg. im Vakuum eingedampft, 
wobei das Hydrocldorid des Iminoathers (Formel H) zuruckbleibt; sehr hygroskop. 
Die freie Base sd. bei 99—100°, Ausbeute 50%. Aus Cyclohexanon u. N3H-Bzl.-Lsg.

/CHj—CH2 ^N-CI13 CHj—CH„—CH,
I CHa< > N  II CHS—C<f III  | ‘ > N

X CH2- C - O C 2H5 \ 0 - C sHfi CH2- C H 2—C -0 [C H s]3CHs
wird durch Eintropfen in mit HC1 gesatt. n-Butanol der Iminoather der Formel HI 
erhalten, Kp. 214—216°, Ausbeute 80%. Das gleiche Prod. entsteht bei Verwendung 
yon W.-freiem ZnCl2 an Stelle von HC1, Ausbeute 70%. Daneben entsteht Penta- 
methylentetrazol. — Aus Cycloliexanon, N3H-Bzl.-Lsg. u. C2H6OH entsteht durch Zu- 
tropfen yon Thionylchlorid bei 30° u. Abdest. des Rk.-Gemisches nach beendeter Gas
entw. sowie Zusatz von Alkali neben dem Iminoather auch Leucinlactam. — Ais Kataly- 
sator ist ferner yerwendbar POCl3. (F. P. 673 628 vom 20/4.1929, ausg. 17/1.
1930.) A l t p e t e r .

Geza Austerweil, Boulogne-sur-Seine (Frankreich), Verfahren zur Herstellung
von Borneol aus Nopinen, dad. gek., daB Nopinen mit organ. Sauren auf eine 135° 
nicht ubersteigende Temp. erhitzt u. aus dem Rk.-Prod. unter Gewinnung yon Pincn 
u. Wiedergewinnung der angewandten Saure das Borneol durch Verseifung u. Dampf- 
dest. abgetrennt wird. — 275 g Nopinen u. 250 g Benzoesiiure werden 20 Stdn. auf
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125—130° erhitzt, die M. wird nach dem Erkalten durch Abpressen von der nicht in 
Bk. getretenen Benzoesaure getrennt. Das erhaltene Ol enthalt etwa 3% Benzoesaure 
gel., etwa 20% Borneol in Form von Bornylbenzoat u. etwa 1% Harz; der Best ist 
Pinen. Das Ol wird mit etwa 10 g Na2C03 yersetzt u. das Pinen mit W.-Dampf ab- 
getrieben; es ist fast chem. rein. Der Biickstand wird mit allcoh. NaOH verseift, das 
Borneol mit W.-Dampf abgetrieben u. aus dem Biickstand die Benzoesaure wieder- 
gewonnen. Ausbeute 20% Borneol, 7 %  Pinen. (D. R. P. 492 509 KI. 12o vom 
24/6. 1926, ausg. 22/2. 1930.) M. F. M u l l e r .

National Anilinę & Chemical Co., Inc., New York, iibert. von: Wilfred 
M. Murch, Hamburg (New York), Darstellung von p-CJdorbenzoyl-o-benzoesaure aus 
Plithalsaureanhydrid u. Monochlorbenzol in Ggw. von A1C13. — 125 Teile Plithalsdure- 
anhydrid u. 600 Teile Monochlorbenzol werden zunachst bei 30° yerriihrt, dann werden 
250 Teile A1C13 allmahlieh zugesetzt u. die Temp. dabei auf liochstens 60—65° gehalten. 
Dann wird die M. auf 75—80° solange erwarmt, ais noch eine HCl-Entw. stattfindct. 
Nach etwa 1 Stde. wird das Bk.-Gemisch in eine Lsg. yon 420 Teilen Na2C03 in 4800 Teile 
W. von 90° eingegossen, dabei findet starkę Warme- u. C02-Entw. statt. Nach dem 
Abdest. des iiberschussigen Chlorbenzols mit W.-Dampf wird das Bk.-Prod. abfiltriert, 
gewaschen u. die freie Siiure mit H 2S04 isoliert. (A. P. 1 746 736 vom 6/11. 1925, 
ausg. 11/2. 1930.) “ M. F . M u l l e r .

Compagnie Nationale de Matieres Colorantes et Manufactures de Produits 
Chimiąues du Nord reunis, fitablissements Kuhlmann, Paris, Herstellung von 
Indanon. (D R. P. 492 510 KI. 12o yom 28/3. 1926, ausg. 28/2. 1930. F. Prior. 
12/ 12 . 1925. — C. 1926. II. 2116.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Franz Henie 
und Valentin Lanz, Hochst a. M.), Darstellung von 2-Aminonaphtlialin-3-carbonsdure. 
(D. R. P. 489 846 KI. 12q vom 8/2. 1927, ausg. 22/1. 1930. — C. 1929. II. 1472 
[E. P. 284 998, F. P. 648 803].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Ernst Hotz, 
Hattersheim a,. M., und Valentin Lanz, Frankfurt a. M.-Hóchst), Darstellung der 
2-Aminonaphthalin-3-carbonsaure. (D. R. P. 488 946 KI. 12q yom 18/12. 1926, ausg. 
16/1. 1930. — C. 1929. II. 1471 [E. P. 282 450, F. P. 645 875].) S c h o t t l a n d e r .

Verein fiir chemische und metallurgische Produktion, Aussig a. E., Verfahren 
zur Herstellung der 2-Oxynaphthalin-3-carbonsaure. (D. R. P. 485 274 KI. 12 q vom 
3/4. 1927, ausg. 30/10. 1929. — C. 1929. I. 2471 [A.P. 1 700 546].) N o u v e l .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Verfahren zur Her- 
steUung der l-Halogennaphthyl-2-thioglykolsauren, dad. gek., daB man die Naphtliyl- 
2-thioglykolsaure in Ggw. von Halogeniibertragern mit chlorabspaltenden Mitteln 
bzw. mit Brom behandelt. Z. B. werden 218 Teile Naphthyl-2-thioglykolsaure in 
900 Teilen Tetrachlorathan suspendiert u. nach Zugabe von 1 Teil SbCl6 bei 55—60° 
unter Riihren wahrend Vz—1 Stde. mit 135 Teilen (S02CZ2 (verd. mit 200 Teilen Tetra
chlorathan) versetzt. Naeh Beendigung der HC1- u. S02-Abspaltung wird in Na2C03- 
Lsg. eingetragen, mit W.-Dampf dest. u. das Na-Salz der l-Chlornaplitliyl-2-ihioglykol- 
sdure, event. durch Zusatz von NaCl, zum Auskrystallisieren gebracht. — In  ahn- 
licher Weise wird unter Verwendung von jSr2 ais Halogenierungsmittel, von FeClj 
ais tJbertrager u. yon Chlorbenzol ais Verdunnungsmittel die l-Broninaphthyl-2-tMo- 
glykolsaure erhalten. (D. R. P. 486 864 Kl. 12q vom 12/11. 1927, ausg. 27/11.
1929.) N o u v e l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert Berliner, 
Berthold Stein und W illy Trautner, Elberfeld), Darstellung von Benzanthron- 
derimten. (D. R. P. 491973 Kl. 12o yom 21/10. 1925, ausg. 22/2. 1930. — C. 1929. 
n .  1074 [A. P. 1 713 591].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung ton Oxythio- 
naphthenen aus den Thioglykolsauren der Bzl.-Beihe, die eine CN-, COOH- oder COO- 
Metallgruppe in der 2-Stellung, ferner eine Alkylgruppe in der 3-Stellung u. evtl. ein 
Halogenatom oder eine Alkylgruppe in 4-, 5- u. 6-Stellung e n th a lte n , durch E rhit7 .cn 
mit W. unter Druck. Die Prodd. werden mit Na2C03-Lsg. gewaschen, in alkoh. Natron- 
lauge gel. u. mit HC1 gefiillt. Auf diese Weise werden behandelt die 3-Methyl-5-chlor- 
phenyl-l-thioglylcol-2-carbonsaure, 3,6-Dimethyl-5-chlorphenyl-l4Moglykol-2-carbonsdure, 
2-Cyan-3-methyl-5-ćhlorplie,nylthiogly1colsaure u. die 2-Cyan-3,6-dimeihyl-5-chlorphenyl- 
thioglykolsaure. (E. P. 298 955 vom 17/10. 1928, Auszug yeroff. 12/12. 1928. Prior. 
17/10. 1927.) M. F. M u l l e r .
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Eastman Kodak Co., iibert. von: Hans T. Ciarkę, Rochester, V. St. A., Iler- 
slellung von Aminophenolderivaten. o-Aminophenol wird mit CH3COOH in einem mit 
IColonne yerschenen GefaC auf 175—190° erhitzt, wobei unter Abspaltung von W. 
zunachst die Acetylaminoyerb. entsteht, welehe dureh Abspaltung eines weiteren 
Mol W. das 1-Melhylbenzoxazol liefert. Die Umsetzung verlauft gemaB den Gleichungen:

°»H4< o h  +  CH3.COOH — iy CcI I , < o h 'CO' CH3 +  H20

C6H4< o f ' C ° ’ CH3 - - >  C0H .,< g> C -C H 3 +  H ,0.
Erhitzt man das l-Methylbenzoxazol mit Dimethylsulfat auf 80—100°, so erhiilt man 
ein Additionsprod., farblose Nadeln. Dieses liefert beim Behandeln mit k. verd. NaOH 
gemaB:

C ,H 4< N > C - C H 3 + 2 N a 0 H  C H  < O N a  + C H s . S 0 4N a  +  H ,0 .
C H .- ^ S O ^ C H j   ̂ CO • CH3

2-Acetylmelhylamino-l-oxybenzol, aus welchem dureh Erwarmen mit verd. H 2S04 
2-Metliylamino-l-oxybenzol (I) erhalten wird. — Das Verf. gestattet die Darst. von 
reinem I, wahrend bei unmittelbarer Methyherung des Ausgangśstoffes ein Gemisch 
yon I  u. der Dimethylverb. entsteht. — Das Sulfat von I  soli ais Enlwickler in der 
Photographie verwendet werden. (A. P. 1745 843 vom 3/4. 1924, ausg. 4/2.1930.) A ltp .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Werner Schule- 
mann, Vohwinkel, Fritz Schonhofer und August Wingler, Elberfeld), Darsłellung 
von 6-Alkoxy-8-aminochinolinen. (D. R. P. 492 250 KI. 12 p vom 27/1.1927, ausg. 
19/2.1930. Zus. zu D. R. P. 451730; C. 1928. I. 414. — C. 1929. II. 798 [E. P. 
310559].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darsłellung von 6,8-Dimelhoxy- 
chinolin, dad. gek., daB man 6-Methoxy-8-oxychinolin (I) mit methylierend wirkenden 
Mitteln behandelt. Hierzu vgl. E. P. 301947; C. 1929. I. 2110. Nachzutragen ist 
folgendes: Eine Lsg. von 1 Mol I  in absol. A. wird mit 1 Mol Na-Athylat versetzt, 
V2—1 Mol Dimethylsulfat (H) zugegeben u. einige Stdn. bei 40—50° yerriihrt. Zwecks 
VervolIstandigung der Methyherung wird nochmals Na-Athylat u. II zugegeben. Man 
dest. den A . ab, versetzt den Riickstand mit wss. NaOH, schuttelt mit A. aus u. dest. 
den A.-Extrakt. (Schwz. P. 135 981 vom 15/9.1927, ausg. 16/12.1929. D. Prior.
18/9. 1926. Zus. zu Schwz. P. 130798; C. 1929. II. 98.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Mietzscli und 
Heinrich Klós, Elberfeld), Darstellung von Athern des 6,8-Dioxychinolins. (D. R. P. 
490 419 KI. 12p yom 19/9. 1926, ausg. 10/2. 1930. — C. 1929. II . 98 [Schwz. P. 
130798].) A l t p e t e r .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Basel, Schweiz, Herstellung von Isobutylallyl- 
barbitursaure. Eine Lsg. yon Na in absol. A . wird mit Harnstoff versetzt u. nach er- 
folgter Lsg. Isobutylallylmalonester (Kp.14 125—130°) zugesetzt, worauf man 3 Stdn. 
auf 110—115° erhitzt. Das Rk.-Prod. wird in W. gel., die Lsg. von nicht umgesetztem 
Ausgangsstoff dureh Ausathern befreit u. die Barbitursiiure dureh Ansauern gefallt.
F. 138°. (Schwz. P. 135161 vom 30/11. 1927, ausg. 1/11. 1929. Zus. zu Schw. P. 
132149; C. 1929. II. 2346.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
H. Brandenburger, Tlieorie der Farbung, besonders bełrachteł in ihrer praktischen 

Anwendung. (Vgl. C. 1930.1. 2314.) Das Farben der Aeetatseide ist ein reines Lósungs- 
phanomen. (Rey. univ. Soies et Soies artif. 4. 1861—73. Dez. 1929.) S uvern .

H. Pomeranz, Uber ungenaue, Bezeichnungcn und das sogenannte „Prastabitol- 
Durchfdrbeverfahren“. Vf. beanstandet die Benennung „Prastabił6lverf.“ bei dem yon 
der I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  angemeldeten Farbeverf. unter Yerwcndung von 
Prastabitol. (Leipziger Monatsschr. Textil-Ind. 45. 85—86. Febr. 1930.) B r a u n s .

P. H. Stott, Anwendung der Chemie im Zeugdruck. (Canadian Textile Journ. 47. 
Nr. 4. 23—24. 23/1. 1930. — C. 1930 .1. 1541.) B r a u n s .

—, Die Schaden des harten Wassers. Es werden die Schaden besprochen, die dureh 
hartes W. in der Testilindustrie dureh Bldg. von Kalkseifen u. dureh Einw. auf manche 
Parbstoffe yerursacht werden. (Dtsch. Farber-Ztg. 66. 221—22. 9/3. 1930.) B r a u n s .
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Winn W. Chase, Neuere Rićhtlinien in der Wollfarberei. Einige neue Richtlinien in 
der Wollfarberei mit Chromfarbstoffcn, mit sauren u. mit Wollkiipenfarbstoffen werden 
besprochen. (Textile World 77. 1237—38. 22/2. 1930.) B r a u n s .

G. Raeman, In  der Wollfarberei gebrauchte Farbstoffe. (Vgl. 0. 1930. I. 2633.) 
Vf. bespricht die scharlaehroten Farbstoffe fiir Wolle u. die roten Farbstoffe mit ge
ringer louchtender Intensitat, wie dio Verwondung von Echtrot, Azogoranin, Azo- 
fuehsinen, von Lissamineehtrot B, Alizarin Rubinol u. von Siiurccchtrot RH. (Dyer 
Galico Printer 63. 266—66. 1/3. 1930.) B r a u n s .

J. Somerville, Das Bleichen und Fiirben ton Strickwaren auf der Rolle. Wichtige 
Punkte des Verfahrens werden besclirieben. Vf. beschreibt das Bleichen u. Fiirben von 
gestricktem Materiał im endlosen Band auf einer eigens dazu konstruierten Maschine, 
die dafiir in Frage kommenden Farbstoffe u. Schmalzen u. Fehler, die dabei entstehen 
konnen. (Dyer Calico Printer 63. 259—60. 1/3. 1930.) B r a u n s .

D. Carter, Das Blaufdrben von Serge mit Indigo. Vf. bespricht in einem Vortrag 
das Reinigen u. Vorbereiten von Sorge, die Verwendung von oxydiertem Ol, den EinfluB 
des W. auf die Fiirbung, die Ursachen von Flecken u. das Fiirben selbst. (Journ. Soc. 
Dyers Colourists 46. 44—47. Febr. 1930.) B r a u n s .

John Somerville, Das Farben von Randomeffeklen auf Oarnen. Vf. bespricht 
die friiheren Methoden zur Erzeugung von Randomeffekten auf Garnen, die jetzt 
dazu gebrauchton Maschinen u. die einzclnen Schritte bei dem neuen Verf. (Amer. 
Dyestuff Reporter 19. 107—110. 17/2. 1930.) B r a u n s .

M. A. Beckoff, Das Finishen von glatłen und Jacguardbaumwollsamten. Einige 
VorsichtsmaBregeln beim Farben u. Finishen von glatten u. von JacąuardbaumwoU- 
samten werden besprochen. (Textile World 77. 1109. 15/2. 1930.) B r a u n s .

Koster, Das gkichmafiigc Fiirben von Viscosebinstseide. Vf. behandelt dio Ur
sachen des ungleichmaBigen Farbcns von Viscoseseide u. ist der Meinung, daB beim 
Yorhandensein einer UngleichmaBigkeit im kunstseidenen Stoff selbst die einzige 
Methode, die ein gleichmaBiges Farben gestattet, in der Verwendung besonders egali- 
sierender Farbstoffe besteht. (Rayon Record 4. 273—77. 7/3. 1930.) B r a u n s .

Herbert Brandenburger, Druckerei der Acetatseide und Mischgetcebe. Es werden 
Vorschriften zum Bedrucken von Acetatseide u. Mischgeweben an Hand von Mustern 
gegeben. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 151—54. 26/2. 1930.) B r a u n s .

Asser, Versuchśbericht uber rationelles und maschinelles Feinsieben von Lack-, Ol- 
und Roslschutzfarben fiir Gro fi- und Kleinbetriebe. Versuchsresultate u. Betriebserfah- 
rungen mit dem Farbsiebapp. „Solcolor“ der S e i t z w e r k e  G. m. b. H., Kreuz- 
naeh, zur Feinfiltration von Lack-, Ol- u. Rostschutzfarben. (Chem. Fabrik 1930. 
71— 77. 26/2. Wandsbek.) S i e b e r t .

R. Schwarz, Praktische Beobachtungm bei roten Eisenfarben. I. u. II. Mitt. Uber-
blick iiber die Horst, der Eisenmennige u. der Eisenoxydrots, ihre anstrichtechn. Eigg. 
u. Unterschiede sowie ihre techn. Verwendung auf Holz u. Eisen. (Farbę u. Lack 1930.
77—78. 87. 12/2.) S lE B E R T .

Foulon, Uber Berlinerblau und verwandte Blaufarben. I. u. II. Mitt. Uberblick 
iiber die Ausgangsprodd. zur Herst. der heute im Handel befindlichen Pariserblau-, 
Stahlblau- u. Berlinerblau/arfien, ihre chem. u. physikal. Eigg. u. techn. Verwendung. 
(Farbo u. Lack 1930. 104—05. 114—15. 26/2.) " S lE B E R T .

— , BasischeZwischenprodukłefiir Farbstoffe. X X X III. Die Naphthols-ulfosduren (I.). 
(XXXII. vgl. C. 1930. I. 1377.) Es wird die Nomenklatur der yerschiedenen /?-Naph- 
tholsulfosauren, ihre Herst. u. die Analyse der Schafferschen Saure besprochen. (Chem. 
Ago 22. Nr. 554. Dyestuffs Monthly Suppl. 13. 8/2. 1930.) B r a u n s .

—, Neue Farbstoffe und Musterkarten. An neuen Farbstoffen der I. G . F a r b e n -  
i n d u s t  r i e ist das Helindonbraun CRD Kupenpulver, ein dekaturechter Wollkiipen- 
farbstoff, das Alizarinreinblau N A  mit sehr guten Echtheitseigg., das Benzoviscose- 
blau G zum Farben yon Viscose, das Siriusbraun T  fiir die Baumwoll- u. Kunstseiden- 
farberei u. zum Farben von Mischgeweben aus Bauniwolle u. Viscose u. das Saure- 
chromblau BG mit sehr guten Echtsheitseigg. auf dem Markt erschienen. An neuen 
Farbereihandbiichern ist von der I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  die Broschiire 
I. G. 286/C Die Acetatseidenfarberei u. A 1022 Anwendungsgebiete von Naplitliol AS, an 
neuen Musterkarten derselben Firma eine solche mit 7/eH7iA»i.farbstoffen erschienen. 
Die G e s e l l s c h a f t  f i i r  C h e m i s e h e  I n d u s t r i e ,  B a s e l ,  hat Muster
karten m it kochechten jPł/ropenfarbstoffen, mit Fiirbungen auf Regenmantelstoffen, 
mit Pyrogen- u. Thiophenollarbstoffen, ferner solche mit (P)-Ciba- u. Cibanontarh-
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stoffen fiir die Baumwollfarberei u. fiir den Baumwolldruek herausgegeben. (Monats- 
sclir. Textil-Ind. 45. 37—38. Jan. 1930.) B r a u n s ,

— , Neue Farbstoffe und Musłerkarten. Von der I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  
sind folgende neuen Farbstoffe in den Handel gebraclit worden: Echtblau R R  Basa, 
die mit den Naphtholen der AS-Reihe Farbungen mit sehr guter Echtheit gibt, 
Indantlirenscharlach GG Teig fiir Kunstseide mit guter Liclit-, Waseh- u. Chlor- 
eehtheit, zur Vervollstiindigung der Celliton- u. Cellitechtfarbstoffreihc das Gelliton- 
rosa R  Pulrer, CellilonechtbUmgrun B Pufoer, Cellitonećhtmarineblau B Pufoer u. GT 
Pulver, Celliłonechtschwarz B Pulvcr u. G Pulver u. Gellitonscharlach B  Pufoer, weiter 
das Palatinechtmarincblau REN, das gegeniiber der Markę RNO bessere Eigg. auf- 
weist, das Echtviolcttsalz B  u. das Helindonchromgriin G Kupenpidver, der Vertreter 
einer neuen Gruppe von Wollkiipenfarbstoffen. Die G e s e l l s c l i a f t  f i i r  C h e  - 
m i s c l i e  I n d u s t r i e ,  B a s e l ,  liat das Cibaviolelt 6 R  0 fiir Baumwolle, Wolle 
u. Kunstseide, das Cibacetblau B Pufoer u. Teig mit liervorragenden Eehtheitseigg. 
fur Wolle u. Seide, das Cibanonviolelt 4 R  (7 )  fiir die Baumwollfarberei auf den Markt 
gebracht. An neuen Musterkartcn sind yon der I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  solche 
mit kocli- u. bleicheckten Naphthol-A5-Fiirbungcn auf Seide, mit Farbungen auf 
Mischgeweben aus Baumwolle-Viscose, ferner solche mit Farbungen auf Striimpfen 
aus Wolle u. Viscoseseide u. eine mit Chromentwicklungsfarbstoffen u. die in Mischung 
mit ihncn anwendbaren sauren Hilfsfarbstoffe erschienen. An neuen Textilliilfsstoffen 
wird die Verwendung der Amylose in Verb. mit Ramasit I. besprochen. (Monatssehr. 
TextiJ-Ind. 45. 87—88. Febr. 1930.) B r a u n s .

Arthur Ullrich, Die Indanthrenfarbstoffe. Zusammenstellung der Verff. zur 
Herst. von Indanthrenfarbstoffen. (Metallborse 19. 2693—94. 2749—50. 4/12. 1929. 
Berlin- Steglitz.) Jung .

F. C. Schmutz und F. C. Palmer, Das Trocbien von Aupenanslriclien bei ver- 
schiedenen Witterungsbedingungen und auf yerschiedenen Holzarten. Trockengeschwindig- 
keit u. Haltbarkeit eines Anstriehs werden von den jeweiligen Witterungsbedingungen 
beeinfluBt. Hierbei sind Temp., Lichteinw. u. Feuchtigkeit yon besonderer Bedeutung. 
Die Trockendauer ist dariiber liinaus auch von der Oberflache ablńingig, auf die die 
Anstriclifarbe aufgetragen wird. Vff. untersuchen den EinfluB der Witterungsyerhalt- 
nisse auf die Trocknung des Anstriehs vom physikal. Standpunkt aus ohne Rueksicht- 
nahme auf die chem. Vorgange. Verschiedene AuBenanstrielifarben wurden in einer 
besonderen Apparatur bei yerschiedener Feuchtigkeit, Lichteinw. u. Temp. auf ihre 
Trocknung geprtift. Bei hoheren Tempp. wird die Trocknung dureh hohe Luftfeuchtig- 
keit yerzogert, wahrend bei niedrigen Tempp. eine betrachtliche Erhohung der Feuchtig
keit ohne wesentlichen EinfluB ist. Eine die Trocknung beschleunigende Wrkg. des 
Lichtes erwies sich um so ausgesprochener, je niedriger die Temp. u. je geringer der 
Feuchtigkeitsgeh. der Luft ist. Den starksten EinfluB auf die Trocknung iibt die Temp. 
aus; der yerzógernde EinfluB einer Tcmp.-Erniedrigung kann auch dureh Belichtung 
mit Quecksilberdampflampen nicht entfernt ausgeglichen werden. In dem gleichen 
App. wurden dieselben Anstrichfarben auf ihre Trocknung auf yerschiedenen Hólzern 
untersueht, die dureh die Adsorption der yerschiedenen Bestandteile an dem Holz 
beeinfluBt wird. (Ind. engin. Chem. 22. 84—87. Jan. 1930. Palmerton, The New 
Jersey Zinc Co.) S i e b e r t .

A. Foulon, Konstitution und Absorpłion von Farbstoffen. Die spektr. Methode 
zum Nachweis organ. Farbstoffe hat yor anderen den Vorzug der Empfindlichkeit, 
Genauigkeit u. der leichten Ausfiihrung. Man gelangt mit ihr oft zum Ziele, 
wo die chem. Methode nicht allein ausreicht. (Monatssehr. Textil-Ind. 45. 84—85. 
Febr. 1930.) _________________  B r a u n s .

British Celanese Ltd., London, und George Holland Ellis, Spondon b. Derby, 
Beschweren, Farben und Bedrucken von Celluloseestcrn. Man yerseift die Celluloseester 
oberflachlich u. erschwert, die so behandelten Celluloseester besitzen eine erhohte 
Widerstandsfahigkeit gegen Warme u. Verwandschaft zu einer grofien Reihe von Farb
stoffen. Man behandelt ein Gewebe aus Celluloseacetatseide zuerst mit einer Lsg. von 
SnCl, u. Ammoniumthiocyanat u. dann mit einer Lsg. yon Dinatriumpliosphat u. 
NaOH, hierauf farbt man mit Chlorazolechtblau 2 BN, Chlorazolechtrot K u. Chlor- 
azolechtgelb 5 GK u. bedruckt mit einer Atzfarbe aus Gummi arabicum, Antlirachinon,
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ZnO u. Formosul. Die Farbungen lassen sich leicht atzen. (E. P. 319 420 vom 26/6.
1928, ausg. 17/10. 1929.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, Denis Houghton Mosby, Henry Charles Olpin 
und George Holland Ellis, Spondon b. Derby, Fdrben von Celluloseestem oder -athern. 
Man farbt mit unsulfonierten Farbstoffcn, die man durch Kuppeln von diazotierten 
2,4-Dinitro-6-alkoxy- oder -alkylanilinen oder ihren Der iw . mit Kupplungskompo- 
nentcn erhalten kann. Die erhaltenen vioIetten bis blauen Farbungen sind leicht iitzbar. 
Ais Kupplungskomponenten verwendet man Naphtliylamine, Aminonaphthole, Alkyl- 
naphthylamine, l-Amino-2-athoxynaphthalin, cu-Oxyathyl-l-naphthylamin, y-Chlor- 
/J-oxypropyl-l-naphthylamin usw. Zum Farben werden die Farbstoffe in W. disper- 
giert. Der Monoazofarbstoff aus diazotiertem 3,5-Dinitro-o-anisidin u. p-Chlor-/5-oxy- 
propyl-l-naphthylamin farbt Celluloseacetatseide blau, der aus diazotiertem 3,5-Di- 
nitro-o-anisidin u. 1-Naphthylamin violett. (E. P. 319 390 vom 18/6. 1928, ausg. 
17/10. 1929.) F r a n z .

Standfast Dyers & Printers, Ltd., Lancaster, James Morton, Edinburgh, 
James Ivor Morgan Jones, Lancaster, Verfahren zum Farben und Drucken mit Kupen- 
farbstoffen. Zur Erzeugung von echten Reseryedrucken unter Kupenfarbstoffarbungen 
bedruckt man das Gewebe mit Mischungen aus den Enolestersalzen von Kiipenfarb- 
stoffen, einem Oxydationsmittel, das ais Reserve gegeniiber dem Kupenfarbstoff wirkt 
u. das unter den Bedingungen des Druckes u. Fixierens des Kupenfarbstoffs nicht oxy- 
dierend auf die Enolestersalze wirkt, einem Verdickungsmittel, mit oder ohne Zusatz 
von mechan. wirkenden Reserven, nach dem Bedrucken wird gedampft, dami mit 
einem gewohnlichen Kupenfarbstoff iiberfarbt, der Kupenfarbstoff durch Dampfen 
fixiert u. dann in geeigneter Weise entwickelt. — Man bedruckt das Gewebe z. B. mit 
einer Mischung von Soledon Jadegrimpaste (dem Enolestersalz des Caledonjadegriins, 
Colour Index Nr. 1101), NaN02, dem Na-Salz der m-Nitrobenzolsulfonsaure, einem 
loslichen Ol u. Britishgumverdickung, trocknet, diimpft u. iibcrdruckt mit einer Mischung 
aus Caledonrot BN (Anthrachinon-l,2-naphthacridon, Colour Index Nr. 1162), Glycerin, 
Britishgumverdickung, K 2C03 u. Na-Formaldehydsulfoxylat, trocknet u. diimpft in 
luftfreiem Dampf. Nach dem Dampfen entwickelt man die Farbung durch Behandeln 
mit einer Lsg. von H 2S04 u. K2Cr20 7, spiilt, seift kochend u. spiilt wieder. (E. P. 321191

S . /illiam  Dunworth und John Thomas, Grange-
mouth, Herstellung von Farbstoffen in fe in  verteilter Form. Man vermahlt die trockenen 
Farbstoffe mit oder ohne Zusatz von Seife oder anderen Dispersionsmitteln mit A. 
oder anderen niedrig sd. Fil., wie Chlf., CS2, CH3OH, Ligroin, PAe. oder Aceton. Die 
fein verteilten Farbstoffe konnen ais Pigmentfarben, zur Herst. von Druckpasten usw. 
verwendet werden. (E. P. 320 359 vom 9/7. 1928, ausg. 7/11. 1929.) F r a n z .

J. N. Bacon, Algier, Apparatur zur Gewinnung vo?i Graphit fur Farbenzwecke aus 
einem Minerał von geringer Qualitat durch Absitzenlassen des gemahlenen u. mit W. 
aufgeschlammten Gutes in mehreren hintereinander mit Uberlauf verbundenen Absitz- 
kammern. Nach dem Trocknen u. Calcinieren bei 400° in diinner Schicht -wird das 
Prod. z. B. mit Leinól verruhrt. (E. P. 322779 vom 13/7. 1928, ausg. 9/1. 
1930.) M. F. M u l l e r .

L. Bevilaeętua, Genua, Bleiweifi. Aufschwemmungen von nach dem holliind. 
Verf. hergestelltem Bleiweifi wird in stetigem Strom gel. NaHC03 zugefuhrt, welches 
Pb(C2H3Óa)2 in ungiftiges PbC03 verwandelt. Das dabei entstehende NaC2H30 2 
■wird ausgewaschen. (E. P. 315 637 vom 11/10.1928, ausg. 8/ 8. 1929.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Christian Hansen, 
Wiesdorf), Herstellung von orangerotem Schtcefelantimon (Goldschwefel) aus Sulf- 
antimoniaten u. S02, dad. gek., daB Sulfantimoniate auf solche Lsgg. zur Einw. ge- 
langen, die S02 in lockerer Bindung enthalten, derart, daB man S02 in W. oder Lsgg. 
von Bisulfiten oder Thiosulfat einleitct u. darauf unter dauerndem Weitereinleiten 
von S02 das Sulfantimoniat einflieBen laBt. — Die Entstehung braunlich gefarbter 
Erzeugnisse wird vermieden. (D. R. P. 492 686 KI. 22f vom *2/4. 1926, ausg. 26/2.
1930.) K u h l i n g .

Scottish Dyes Ltd., Arthur Gilbert Dandridge, Hugh Albert Edward Drescher 
und John Thomas, Grangemouth, Herstellung von Farbstoffen. Man laBt NH3 oder 
primiire Monoamine der aliphat. Reihe oder der Benzol- u. Naphthalinreihe auf Phthal- 
saureanhydrid, Phthalimid, oder das Mono- oder Diamid der Phthalsaure in Ggw. 
von Fe, Ni oder Cu oder ihren Yerbb. einwirken. Durch Sulfonieren der Prodd. ent-

yom F r a n z .
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stehen Farbstoffe, die die tier. Faser aus saurem Bade anfiłrben. Die sulfonierten oder 
unsulfonierten Prodd. farbon Celluloseacetat. Man erwarmt Phthalsiiureanhydrid mit 
Fe unter Durchleiten von NH3 auf 240°, nach dem Ausziehen der pulverisiorten Schmolze 
hintorbleibt der Farbstoff ais krystallin. Pulyer, der durch Umkiipen goreinigt werden 
kann, er farbt Baumwolle aus der Kiipe blau. Man erhitzt Phthalsaureanhydrid mit 
Cu2Cl2 unter Durchleiten von NH3 auf 220—260°, man erhalt ein kupferhaltiges Prod. 
In  ahnlicher Weiso orhitzt man Phthalimid u. NiS, Phthalsiiurediamid u. FeS unter 
Durchleiten yon NH3, an Stelle des NH3 kann man aueh Anilin, Monomethylamin, 
p-Toluidin, /S-Naphthylamin yerwenden. (E. P. 322169 vom 16/5. 1928, ausg. 27/12.
1929.) F r a n z .

Britisk Celanese Ltd., London, Denis Houghton Mosby, Henry Charles Olpin 
und George Holland Ellis, Spondon b. Derby, Herstellung von Azofarbstoffen zum 
Farben von Gelluloseestern. Man yereinigt diazotierte 2,4-Dinitro-6-alkoxy- oder -6-alkyl- 
anilinc oder ihre Deriyy. mit unsulfonierten Kupplungskomponenten, insbesondere
1-Naphthylamin odor seinen Deriyy. Die Farbstoffe liefern auf Celluloseacetatseide 
yiolette bis blaue durch Reduktionsmittel leicht atzbare Farbungen. Man yereinigt 
diazotiertes 3,5-Dinitro-o-anisidin mit dem aus 1-Naphthylamin durch Kondensation 
mit Epichlorliydrin erhaltlichen y-Chlor-fi-oxypropyl-l-naphihylamin oder mit 1-Naph
thylamin, die Farbstoffe farben Celluloseacetatseide blau bzw. yiolett. Der Azofarbstoff 
aus diazotiertem 3,5-Dinitro-o-toluidin u. 4-Nitro-l,3-phenylendiamin farbt Cellulose
acetat goldgelb. (E. P. 319 308 vom 18/6. 1928, ausg. 17/10. 1929.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Eugen Glieten- 
berg, Leyerkusen), Darstellung wasserunlóslicher Azofarbsloffe. (D. R. P. 491349  
KI. 22a yom 26/1. 1927, ausg. 19/2. 1930. — C. 1928. I. 2132 [E. P. 284247].) F ran z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, Albert Coulthard und Ernest 
Harry Rodd, Manchester, Herstellung von Xantlienfarbstoffen. Man kondensiert
3,7-Tetraalkyldiaminoxanthone mit sekundaren oder tertiaren Aminen mit unbesetzter 
p-Stellung mittels Phosphorylchloriden, Phosphorchloriden, Carbonylchlorid oder 
anderen die Ketogruppe der Xanthone durch Halogen ersetzenden Verbb. Man erhalt 
bas. Farbstoffe mit 3 substituierten Aminogruppen, die sulfoniert werden kónnen. Man 
kondensiert 3,7-Tetramethyldiaminoxanthon mit Athyl-l-naphthylamin in Toluol unter 
Zusatz von Phosphorchlorid, der Farbstoff farbt mit Tannin gebeizte Baumwolle, 
Wolle u. Celluloseacetatseide rótlichyiolett. Aus 3,7-Tetramethyldiaminoxanihon u. 
p-Tolyl-m-phenetidin erhalt man einen Farbstoff, der mit Oleum sulfoniert werden 
kann, er farbt Wolle rótlichyiolett. Der Farbstoff aus 3,7 -Tetraathyldiaminoxanthon 
farbt Acetatseide rótlichyiolett. (E. P. 320 345 yom 7/7. 1928, ausg. 7/11. 1929.) F r a .

Gesellschaft fur Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Benzanthron- 
farbstoffe. Man beliandelt Bz.-l-Bz.-l'-Dibtnzanlhronyl mit nitrierenden Mitteln u. 
yerschmilzt das Prod. gegebenenfalls nach der Red. mit Alkalien. Die Farbstoffe farben 
Baumwolle aus der Kiipe echt blaugrau. Die Farbstoffe kónnen halogeniert, nitriert, 
oxydiert u. darauf alkyliert werden. (E. P. 319 365 vom 20/9. 1929, Auszug veróff. 
13/11. 1929. Prior. 21/9. 1928.) ' F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., Rhys Jenkin Loveluck und John Thomas, Grangemouth, 
Herstellung von Indanthronfarbstojfen. Man behandelt Arylidoindanthrone, insbesondere 
4,4'-Dianilidoindanthron mit halogenierenden Mitteln. Man erhalt das 4,4'-Dianilido- 
indanthron durch Kondensieienvonl-Amino-2,4-dihalogenanthrachi7wn mit Anilin in Ggw. 
von Cu-Salzen u. saurebindenden Stoffen u. Erhitzen des gebildeten l-Amino-2-lialogen-
4-anilidoanthrachinon in Ggw. eines Cu-Salzes, eines saurebindenden Mittels u. eines 
Lósungsm., wie Naphthalin; das so gebildete 4,4'-Dianilidoindanthron liefert in Nitro- 
benzol mit Sulfurylchlorid ein Dichlor-4,4 '-dianilidoindanthron, das Baumwolle aus der 
Kiipe in licht-, wasch- u. bauchechten gelbgriinen Tónen farbt. Das Chlorieren kann 
aueh durch Einleiten von Cl2 erfolgen. Zur Herst. des Dibromderiv. erwarmt man eine 
Suspension des 4,4 '-Dianilidoindanthrons in Nitrobenzol mit Br2, der Farbstoff farbt 
Baumwolle aus der Kiipe griin. Man karm hiernach bis 8 Halogenatome in das Farb- 
stoffmolekiil einfiihren. An Stelle des 4,4'- kann man aueh das 8,8'-Dianilidoindanthron 
yerwenden. (E. P. 321192 vom 30/4. 1928, ausg. 28/11. 1929.) F r a n z .

Imperial Chemical Industries Ltd., London, A. J. Hailwood, W. W. Tatum  
und G. E. Watts, Blackley, Manchester, Herstellung von N-Anthrachinonylmorpholinen 
durch Kondensation von Halogenanthraeliinonen mit Morpholin (I). — Die Prodd., 
welche keine S03H-Gruppen oder welche im Anthrachinonrest in 2-Stellung eine S03H- 
Gruppe u. in 1-Stellung eine NH2-, Alkylamino- oder Morpholylgruppe enthalten,
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farben Celluloseester, diejenigen Prodd. welche mehr ais eine S03H-Gruppe enthalten, 
sind Wollfarbstoffe. — Z. B. wird das Hydrochlorid yon I  mit 4-Bram-l-aminoanthra- 
chinon-2-suIjonsdurc. (Na-Salz) in Ggw. yon NaHC03 u. Cu-Acetat kondensiert. Das 
Prod. farbt Wolle purpurrot. — Die Prodd. aus I  u. l-Chloranthrachinon, 1-Glilor- 
4-aminoanthracliinon, 1 ■ Brom-4-melhylaminoanlhrachinon, l,5-Dibrom-4,8-dimetliylamino- 
anłhrachinon oder 4,4'-Dibrom-1,1'-dianthrimid (dargestellt dureh Bromieren von 
a ,a '-Dianthrimid in Ńitrobzl.) farben Acetatseide. (E. P. 317555 yom 26/5. 1928, 
ausg. 12/9. 1929.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Baumann, 
Leverkusen), Darstellung von 5-Amino-4'-aeidylamino-l,l'-anthrimidcarbazolen und ihren 
Derivaten. (D. R. P. 491 428 Kl. 22b yom 4/3. 1928, ausg. 17/2. 1930. — C. 1929. II. 
662 [E. P. 307306].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung neuer schwefel- 
liaUiger Oxyclńnone. (F. P. 659 428 vom 23/8.1928, ausg. 28/6.1929. D. Prior. 
7/9. 1927. — C. 1929. I. 448 [E. P. 296 761].) U l l r i c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Farblacke. Man fiihrt die 
Monoazofarbstoffe aus diazotierten lialogenierten Anilinen oder ihren Deriw . u. 
2-Naphthol-6- oder -7-sulfosaure in die Erdalkalisalze iiber. Man erhalt licht-, ol- u. 
wassereehte gelbe bis blaurote Lacke. Ais Diazokomponente yerwendet man o-, m- 
u. p-Chloranilin, 2,5-, 2,4-, 3,5- u. 3,4-Diehloranilin, 2,4,6-Trichloranilin, 4-, 5- u. 6-Chlor- 
2-toluidin, 4,6-Dichlor-2-toluidin, 4-Chlor-2,5-dimethylanilin, 2-Clilor-4-toluidin, 4-Chlor-
2-anisidin, l-Chlor-2-naphthylamin, 4-Chloranthranilsaure. Die Farblaeke eignen sich 
zur Herst. von Farbmischungen fiir den Tiefdruck. (E. P. 319 370 vom 20/9. 1929, 
Auszug yeroff. 13/11. 1929. Prior. 22/9. 1928.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt. - Ges., Frankfurt a. M ., Darstellung eines liclitbestdndigen 
Farblackes. 55 Teile 10%ig. Al2(S04)3-Lsg., 36 Teile 10°/0ig. Na,PO.,-Lsg. u. 16 Teile 
10%ig- calcinierter Sodalsg. werden zusammengegeben u. nach dreimaligem Aus- 
waschen werden 1 Teil Rhodamin B extra u. 2 Teile einer Phosphorwolframmolybdan- 
verb., die nach dem F. P. 634 884; C. 1928. I. 2668 erhalten wird, in 10%ig. Lsg. 
zugegeben. Nach 2-std. Kochen u. Abkiihlen wird der Lack abfiltriert. (F. P. 670 839 
yom 5/3. 1929, ausg. 5/12. 1929. D. Prior. 7/3. 1928.) M . F. M u l l e r .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
—, Cumaronharz. Uberbliek iiber die Herst. u. Eigg. der Paracumaronliarze mit 

Einzelheiten iiber ihre Verwendung zur Herst. yon Lacken. (Drugs, Oils Paints 45. 
261—63. Jan. 1930.) SiEBERT.

Taute, Uber Celluloseacetat. I.—III. Mitt. Uberbliek iiber Herst. u. Eigg. von 
Celluloseacetat u. dessen Verwendung zur Herst. von Lacken unter besonderer Be- 
riicksichtigung der geeigneten Lósungsmitteltypen. (Farbo u. Lack 1930. 39—40. 
54. 66—67. 22/1.) S i e b e r t .

S. N. Useliakow und J. M. Schnejer, Viscositat von Losungen der Nitrocellulose 
in Gemischen verschiedener Losungsmitlel. Es wurde die Viscositat von Nitrocellulose- 
lsgg. in den gebraucklichen Lacklosungsmitteln untersucht. Zusatz von A. erniedrigt 
die Viscositat der Nitrocelluloselsgg. in Losungsmittelgemischen bis zu einem Minimum, 
bei weiterem A.-Zusatz steigt die Viscositat. Aceton im Gemisch mit andern Losungsmm. 
erniedrigt die Viscositat. Amyl- u. Atliylacetat, obwohl sie Nitrocelluloselósungsmm. 
darstellen, erhohen die Viscositiit boi Zusatz zum Lósungsmittelgemisch. Bzl. ist in 
allen Fiillen (mit Ausnahme von A.-haltigen Losungsmm.) ais Verd.-Mittel zu be- 
trachten u. erhóht die Viscositiit der Lsg. sehr stark. (Journ. angew. Chem. [russ.: 
Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 719—38. 1930.) S c H O N F E L D .

M. M. Wilson und F. J. Worster, Stellung synthelisclier Amylprodukte unter 
den Lacklosungsmitteln. Syntliet. Amylalkoliol u. synthet. Amylacetat sind schon 
friiher yerwendete Lacklósungsmm. Ausgangsmaterial fiir Amylalkoliol oder Fuselól 
ist Pentan, fiir Amylacetat Amylalkoliol u. Essigsaure. Amylacetat gehort zu den 
liochsd. Lacklósungsmm. Daten, die die verschiedenen Beziehungen zwisehen den 
Amyl- u. den anderen Losungsmm. zeigen u. nach den iiblichen Methoden der Vergleichs- 
priifung von Losungsmm. nach Destillation, Nitroeelluloselsg. u. dereń Verli. zu KW- 
stoffen, sowie dereń Viscositat, Verdampfungswerten u. Harzlosungsfahigkeit er- 
mittelt wurden. (Ind. engin. Chem. 21. 592—94. Juni. 1929. Philadelphia, Pa.) Konig.



1930. I. H XI. H a b ze  ; L a cice ; F i r n i s . 2805

A. Eibner, Zum Begriff „Standól“. Wahrend der alteste Bcgriff „Standol“ ein 
autoxydiertes, fettes, trocknendes 01 bezeiohnot, das im Mittelalter durch Stehcn von 
Leinól in offenen GefaBen bis zur Eindickung hergestellt wurde, wird dieser Stoffbegriff 
heute fiir Ole gebraucht, dereń Herstellungsweise aus ihrem Namen nicht ableitbar 
ist. Ais Vulgarbezeichnung fiir die bei Ggw. von Luft durch Erhitzen hcrgestellten 
Ole hat der Name „oxydierte Dickóle" zu gelten, wahrend die neuesten, unter Luft- 
abschluB hergestellten Ole ais „nichtoxydierte Dickóle“ anzusprechen sind. (Farbę 
u. Lack 1930. 76. 12/2. Miinchen.) S i e b e r t .

Franz Michel, Eine sehr empfindliche Reaktion auf Kolophonium bzw. Harz- 
sauren. Zum Nachweis von Kolophonium bzw. Harzsiiuren wurde die S t o r c h -  
MORAW SKlsche Rk. (Ztschr. analyt. Chem. 28 [1889]. 122) abgeiindert, um sie emp- 
findlicher u. genauer zu gestalten. Das zu untersuchende Materiał wird in 3.ccm Chlf. 
gcl., 5 ccm H2S0., hinzugefiigt u. geschiittelt, nach dem Schiitteln wird zu der oben 
schwimmenden Chlf.-Schicht tropfenweise Essigsaureanhydrid hinzugefiigt, wobei sich 
bei Anwesenheit nur geringster Spuren von Harzsiiuren bzw. Kolophonium Chlf. pracht- 
voll yiolett farbt. Beim Schiitteln nimmt die H2S04 den Farbstoff auf u. wird rot 
gefarbt. Der Farbstoff hat ein charakterist. Spektrum. (Chem.-Ztg. 54. 182—83. 
5/3. 1930. Luxcmburg.) JUNG.

Hans Wolff, G. Zeidler und J. Rakłnowicz, Zur Holzolbestimmung in  Standolen. 
Verss. iiber die Bestimmbarkeit des Holzólgeh. von Lacken u. Standolen nach der 
MARCUSSOXschen M e th o d e  d u rc h  K o a g u la tio n  mittels J o d  ergaben, daB die Rk. 
in 75% der Falle versagt. Neben Terpentinol, Kienol u. Bleisikkatiyen v e ru rsa e h t 
bereits ein Zusatz von nur 10% Testbenzin ein Ausbleiben der Koagulation. Auch 
die von SCHEIBER empfohlene Methode der Koagulation mit Zinnchlorid erg ab  keine 
einwandfroien Resultate. Es gibt holzolfreie Leinólstandole, die mit Zinnchlorid 
gelatinieren u. durch ihre Unloslichkeit erhebliche Mengen Holzol vortauschen. 
Andererseits scheinen auch Holzólbestandteilc in den 1. Teil uberzugehen. Ais zu- 
Yerliissigere, wenn auch noch la n g s t  nicht ideale Methode zur Best. von Holzol in 
Standolen ist diejenige der Best. des Brechungsindexes der Fettsauren anzusehen, 
die auf der Anderung der Refraktion der Fettsauren bei der Standolherst. beruht. 
(Farben-Ztg. 35. 896—97. 1/2. 1930.) SlEBERT.

William T. Pearce, Prufung von Anstrichfarben und Lacken. Yf. bespricht die 
wichtigsten Methoden zur Prufung u. Schnellprufung von Farbemaillen u. Lacken 
auf ihre Eigg. u. techn. Brauchbarkeit. (Canadian Chem. Metallurgy 13. 320—21. 
Doz. 1929. New York, Y a l e n t i n e  u. Co.) S i e b e r t .

British Celanese Ltd., London, libert. von: W. H. Moss, V. St. A., Harzartige 
Kondensationsprodukte, erhalten durch Kondensation eines Mols eines Phenolketon- 
kondensationsprod. mit weniger ais 2 Moll. eines Aldehyds. — Z. B. wird 1 Mol. Di- 

n  t t  n  p t t  phenoxypropan (I.), erhalten aus Phenol u. Aceton, mit 1 Moi.
1  P R  n > C< f f l  Formaldehyd in Ggw. yon H 3PO, unter Riihren oberhalb.

6 6" 3 100° erhitzt. Die untere Schicht wird mit W. oder Na2C03-Lsg.
gewaschen u. durch Behandlung mit Dampf oder durch Vakuumdest. von den Ver- 
unreinigungen befreit. Das Prod. wird schlieBliek gewaschen, gesehmolzen u. auf 
180—200° erhitzt. Es schmilzt bei 140—150°. An Stelle von H3P 0 4 kann auch 
H3BO3, HCl u. H2S04 benutzt werden. An Stelle von Aceton kann auch das Phenol- 
kondensationsprod. mit Athylmethylketon oder Diathylketon benutzt werden. Phenol 
kann auch durch Kresol ersetzt werden. Die Prodd. dienen ais Zusatz zu Cellulose- 
esłerlacken oder zur Herst. piast. Massen. (E. P. 299 065 vom 20/10. 1928, Auszug 
yeroff. 12/12. 1928. Prior. 21/10. 1927.) M. F. M u l l e r .

British Celanese Ltd., London, iibert. yon: W. H. Moss, V. St. A., Harzartige 
Kondensationsprodukte, erhalten durch Kondensation eines Phenolketonkondensations- 
prod. im tlberschuB mit Aceton in Ggw. einer starken Saure ais Katalysator. Z. B.

r  t t  n  p TT wird Diphenoxypropan (I.) mit Aceton in Ggw. von HCl
1  O K5 n > C<PTT3 kondensiert, oder Phenol wird mit aquimolekularen Mengen 

o6±i5-u  Aceton in Ggw. einer starken Saure kondensiert. Das Harz
wird gewaschen u. durch Dest. bei gewóhnlichem oder yermindertem Druck getroeknet. 
An Stelle von Aceton wird eytl. ein anderes Keton, z. B. Mełhylathylketon oder Di
athylketon, u. an Stelle yon Phenol z. B. Kresol benutzt. Das Harz ist in Bzn., A. u. 
Aceton 1. u. dient — ais Zusatz zu Celluloseesterlacken oder _zur Herst. piast. Massen. 
Das Kondensationsprod. ais solches kann nochmals mit einem Aldehyd, z. B. mit

XII. 1. 179
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Formaldehyd, in Ggw. einer starken Saure, z. B. HC1, kondensiert werden, u. liefert 
ein Prod. der yorher besckriebenen Art mit gleichen Eigg. (E. PP. 299066 u. 299 067 
Tom 20/10. 1928, Auszug veroff. 12/12. 1928. Prior. 21/10. 1927.) M. E. M u l l e r .

Canadian Electro Products Co. Ltd., Montreal (Canada), iibert. yon: Frederick 
W. Skirrow, (Juebec, Herstellung eines gummi- oder harzahnlichen Materials aus einem 
Vinylester u. einem aliphat. Aldehyd unter der Einw. von Lieht. — 100 Teile Vinyl- 
acetat u. 1 Teil Acetaldehyd werden 16 Stdn. bei 30—40° mit ultraviolettem Lieht 
bestrahlt. Nach dem Abdest. der nicht umgesetzten Rk.-Prodd. mit W.-Dampf werden 
10 Teile eines harten kautschukahnlichen Prod. erhalten. — Bei Verwendung yon
2 Teilen Acetaldehyd werden 40 Teile des Prod. u. aus 5 Teilen Acetaldehyd 95 Teile 
gewonnen. (A. P. 1746 615 vom 15/8. 1927, ausg. 11/2. 1930.) M. F. M u l l e r .

Canadian Electro Products Co. Ltd., Montreal (Canada), ubert. von: Howard 
W. Matheson, Montreal, und Frederick W. Skirrow, Quebec, Herstellung eines 
gummi- oder harzahnlichen Materials aus akt. Vinylacetat u. Acetaldehyd dureh Er- 
liitzen evtl. in Ggw. eines Katalysators, wie H 20 2. Das akt. Vinylacetat wird dureh 
Photoaktivierung in Ggw. yon 0 2 oder H 20 2 erhalten. An Stelle von Vinylacetat ist 
auch ein anderer Vinylester u. an Stelle von Acetaldehyd ein anderer aliphat. Aldehyd 
yerwendbar. — 100 Teile akt. Vinylacetat u. 12 Teile Acetaldehyd werden in einem 
Autoklayen 3 Stdn. auf 100° erhitzt. Der Inhalt wird dann in W. geleitet u. der un- 
Yeranderte Vinylester mit W.-Dampf abgeblasen. Es wird ein piast. Materiał erhalten, 
das nach dem Entwassem hart u. spróde ist. Das Prod. dient z. B. ais Kaugummi. 
(A. P. 1746 665 vom 28/2. 1927, ausg. 11/2. 1930.) M. F. M u l l e r .

Dr. Heinrich Traun & Sóhne, vormals Harburger Gummi-Kamm-Compagnie, 
Hamburg, Verfahren zur Herstellung von Formstiicken aus Misehungen von Phenol- 
formaldehydkondensationsproduklen mil Celluloseestern unter Verwendung yon Losungs- 
mitteln sowie gegebenenfalls Weielimachungsmitteln, dad. gek., daB man den Cellulose
ester unter Zugabe von Weichmachungsmitteln oder grobzerkleinerte oder angeąuollene, 
bereits Weichmaehungsmittel enthaltende Acetyl- oder Nitrocellulosemassen in Ggw. 
yon Aceton oder anderen Losungsmm. mit dem nicht mehr 1., aber noeh ąuell- u. schmelz- 
baren Phenolformaldehydkondensationsprod. (Resitol) in einem Misclier zu einer 
homogenen M. yerarbeitet, der dann das Losungsm. entzogen wird, worauf mjm die 
erhaltene pulverfćirmige M. erhitzt u. in eine h. Form einfiillt, in der man sie einem 
kurzdauemden Druck u. anschlieCender rascher Abkuhlung aussetzt. — Z. B. werden 
500 g eines aus Phenol u. CH20  hergestellten Resitols, 300 g mit Aceton aufgeweichte 
Acetylcelluloseabjalle u. 300 g Aceton 1/2 Stde. in einer Mischmaschine durchgearbeitet. 
Nach Abdest. des Acetons bleibt eine feinpulvrige M. zuriiek, die auf 150—200° erhitzt, 
in eine h. Form eingebraeht, kurze Zeit geprefit u. rasch abgekiihlt wird. Man erhalt 
so geformte, hoehglanzende Gegenstande. (D. R. P. 491396 KI. 39 b vom 15/6.
1926, ausg. 10/2. 1930.) N o u v e l .

Louis Blumer, Zwickau, Verfaliren zur Herstellung einer ais elektrisches Isolier- 
material geeigneten Harzmischung, dad. gek., daB man der an sich bekannten Mischung 
eines Harzes vom Typ der Akaroidharze mit einer CH20  abgebenden Substapz be- 
liebige natiirliche oder kiinstliche Harze einverleibt, mit Ausnahme solcher Kunst- 
harze, die selbst mit CH20 gehartet werden konnen. — Z. B. lóst man 100 Teile Akarotd 
u. 15 Teile Kolophonium in 115 Teilen A. u. gibt 10% Heiamethylentetramin in wss. 
Lsg. hinzu. Man erhalt einen zur Impragnierung geeigneten Lack. S tatt Kolophonium 
konnen andere natiirliche Harze, wie Schellack, Dammar oder Kopale, oder kiinstliche 
Harze, wie Cumaronharz oder Glyptul, yerwendet werden. Ais Hartungsmittel kommt 
auch Anhydroformaldehydanilin in Betracht. Das Verf. laBt sich zwecks Herst. yon 
geformten Gegenstanden auch bei Abwesenheit yon A. mit den gepulverten Ausgangs- 
stoffen durchflihren. (D. R. P. 489 920 KI. 39 b vom 17/7. 1926, ausg. 22/1.
1930.) N o u v e l ,

XII. Kautsehuk; Guttapercha; Balata.
S. C. J. OIivier, Unsere gegenwdrtigen Kenntnisse von der Konstitution des 

Kautschubnolekiils. Besprechung der Formeln von H a r r i e s ,  S t a u d i n g e r  u . a. 
Forscher. (Chim. et Ind. 1 9 . Sond.-Nr. 537—40. 1928.) ScnoN F E L D .

Laszló Auer, Kolloidchemische Vorgange im Kautsehuk und in fetten Olen. Nach 
einem t)bcrblick iiber die vorliegenden Unterss. iiber die Struktur des Kautschuks 
wird die Anschauung entwiekelt, daB es sich hier wie auch bei dem Styrol u. den fetten
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(Men um isokolloide Systeme handelt. Die mechan. Eigg. sind bedingt dureh wechsclndc 
Mengen einer aggregierten dispersen Phase. Sie wird yermehrt durćh Einw. von ultra- 
yiolettem u. Rontgenlicht, Warme, aggregierenden Mittcln, wie Elektrolyten, u. von 
Gasen. Diese kónnen manehmal auch dispergierend wirken. Auch die Vulkanisation 
des Kautschuks wird dureh Bldg. eines Gelskeletts erklart. Auf Gruńd der Zweiphasen- 
theorie der Isokolloido wurden neue Prodd. hergestellt. Wenn man in h. Ol Elektrolyto 
auflóst, vermógen sie die Gelbldg. zu fordern oder zu hemmen. Es wird eine lyotrope 
Reihe der Kationen gegeben, die dureh Zahigkeitsmessungen bei 145° an Leinol gewonnen 
wurde, das mit den Carbonaten yersetzt war. Am starksten yerdickcnd wirkt Li, dann 
folgen die Alkalien, Al, Erdalkalien, Ee, Zn. Auch fiir die Anionen wurde an den Na- 
Salzen eine solche Reihe gewonnen. Am Anfang steht Oxalsaure, am Endo Rhodan. 
Dio yerschiedenen Ole werden unterschiedlich beeinfluBt: am starksten chines. Holzól; 
dann folgen Ricinus-, Lein-, Sonnenblumen- u. Oliyenol. Dureh geeignete Bemessung 
der Zusiitze kann man aus jedem Ol ein Produkt, mit yorgegebenen Eigg. machen. 
Naclidem beobachtet war, daB Leinol in einen harzahnlichen Zustand iibergefiihrt 
werden kami, wurden Harze im Vakuum geschmolzen u. Elektrolyte darin aufgelóst, 
die desaggregierend wirkten. Es entstanden den yerdickten Olen ahnliche Produkte. — 
Entfernt man aus einem mit Elektrolyten yerdickten Ol diese wieder, so sind die Ole 
so beschaffen, ais wenn sie ohne Zusiitzc erhitzt worden waren. Man kann verdickte 
Ole herstellcn, die auBerlich u. in ihrem Yerh. gegen organ. Losungsmm. (Quellung) 
dcm Rohkautschuk alinlich sind. Diese Ole haben im vulkanisierten Zustand eine gróBcre 
Ahnlichkeit mit Kautschuk ais alle bekannten Olprodukte (Eaktis). Sie sind gute Be- 
standteile yon Mischungen: 50 Teile yulkanisiertes verdicktes Ol auf 100 Teile Kautschuk 
geben gleiche oder hóhere Festigkeitcn ais Kautschuk allein. Die Festigkeitswerte 
einiger solcher Mischungen werden in Zahlentafeln wiedergegeben. — Auch Kautschuk 
wurde mit Elektrolyten yersetzt, dio eingewalzt u. in der Hitze aufgelóst wurden. Es 
ergaben sich Produkte, die den von F i s h e r  (Ind. engin. Chem. 19 [1917]. 1325) dureh 
Erhitzen mit Sehwefel- u. CbJorsulfonsaure hergestellten ahniich waren. — Sowohl 
bei den yerdickten Olen ais bei dem behandelten Kautschuk geht die Aggregation 
nicht so weit wie bei Einw. yon Gasen oder bei Sehwefel. Die Prodd. sind zaher ais die 
Ausgangsstoffe, yerlieren aber ihre Loslichkeit in organ. Losungsmm. nicht. — Auf 
einer Tafel wird eine Ubersicht iiber die Zustande der Isokolloido gegeben. (Trans. 
Rubber Ind. 4. 499—520. April 1929.) K r o e p e l i n .

William B. Plummer, FeucMigkeilsgehalt von Rufi. Vf. stellt fest, daB die 
gesamte freio Eeuchtigkeit in yerschiedenen Ru/3-Sorten dureh 5-std. Erhitzen der 
Proben im Ofen bei 105—110° ermittelt werden kann. Die wesentlich hóheren Werte, 
die nach der Methode von CARSON (C. 1930. I. 754) erhalten werden, beruhen auf der 
Bldg. von H20  wahrend der Best. infolge einer Rk. des bei dieser Methode ver- 
wandten Mineralóls mit dem an dem RuB adsorbierten 0 2. (Ind. engin.-Chem. Analytical 
Edition 2 . 57—58. 15/1. 1930. New York, General Atlas Carbon Co.) SiEBERT.

Rubber Electro Deposition Patents Ltd., London, Ekktrophorese von Kaut- 
schukmilch. (Aust. P. 10 963/1927 vom 20/12. 1927, ausg. 10/7. 1928. — C. 1929.
I .  453 [E. P . 291 471].) P a n k ó w .

I .  G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F r a n k f u r t  a . M., Koagulieren von Kauischuk-
milch. (F. P .667 256 yom 11 / 1 . 1929, au sg . 15/10.. 1929. D. Prior. 16/1. 1928 und
10/5. 1928. — C. 1929. I. 2494 [E. P. 304 612].) F r a n z .

Pirelli Ltd., London, Kautschukgegenstdnde avs Kaulschukmilch. (Austr. P.
18106/1929 yom 29/1.1929, ausg. 24/9.1929. — C. 1928 .1. 2876 [E. P. 284 608].) F r a .

X I I I .  A t h e r i s c h e  O le ;  R i e c h s t o f f e .
G. Malcolm Dyson, Neuere Forlschńlłe in der Chemie der Aldehydu. Zusammen- 

fassendo t)bersicht iiber neuere Darst.-Methoden. — Vf. weist darauf hin, daB im 
Handel yerschiedentlich Prodd. ais ,,Aldehydo“ bczeichnet werden, die iiberhaupt 

I  GHS• [CH,],;• CH• CH,• CH, I I  C.Hi-CtCH^KCH-COj.CjH,
Ó-----------CO o

keine CHO-Gruppe enthalten. So geht das Lacton (I) unter dem Namen „Aldehyd Cu  , 
der Methylphenylglycidsduredthylesłer (IX) unter dom Namen ,,Aldehyd CI6“ ; Proben 
eines ais „Aldehyd Ć'18“ bezeichneten Prod. bestanden hauptsachlicli aus Benzylformiat 
u. Benzylalkohol. (Perfumery essent. Oil Recórd 20. 435—39. 19/11. 1929.) O g.

179*
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A. Blumann und L. Schulz, Zur Kenntnis des Weihrcmclwls. Das sog. Olibanol 
aus Weihrauchól ist ein Gemisch von Verbenon, Verbenol u. anderen Terpenalkoholen, 
unter denen jedenfalls d-Borneol vorhanden ist (F ro m m  u . A u b in ,  L i e b i g s  Ann. 401 
[1913], 253). Verbenon wurde mit Sulfit u. Bicarbonat isoliert u. ais Semicarbazon, 
Cu H17ON3, F. 201,5—203°, identifiziert. Verbenol konnte nur in Form seines Dehydra- 
tationsprod. Yerbenen isoliert u. ais dessen Dibromid, aus PAe., F. 71—72°, identifiziert 
werden. ( L ie b ig s  Ann. 478. 303—06. 1/3. 1930. Hamburg, Vanillinfabrik G. m. 
b. H.) B e r g m a n n .

Alfred Wagner, Rosen in der Parfiimerie. Obersicht iiber Geschiehte u. Mannig- 
faltigkeit der Rosenparfums. Zahlreiche Kompositionen. (Seifensieder-Ztg. 57. 
Parfiimeur 4. 151—52. 27/2. 1930.) H . H e l l e r .

Societe Chimique des TJsines du Rhone, Paris, Behalter fiir dthylchloridhallige 
Parfumerien. Die AuCenwandung weist einen tjberzug aus geeignet gefarbter Acetyl- 
cellulose auf. DaB die Acetyleellulose sich fiir den genannten Zweck eignen wurde, war 
insofern nicht zu erwarten, ais die meisten Cl-Derivv. des Athans, Athylens usw., be- 
sonders in Verb. mit A., Acetyleellulose losen. (D .R . P. 492598 KI. 30g vom 4/2.
1927, ausg. 28/2. 1930.) S c h u t z .

Alfons M. Burger, Leitfadon der m odernon Parfiim erie. B erlin : W. do G ruy ter & Co. 1930.
(X II , 198 S.) gr. 8°. M. 8.50; Lw. M. 10.— .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
S. I. Korolkow und S. F. Skorbilin, Ghemisch-leclmische Betriebslcontrolle in 

der Budenoiusrjien Zuckerfabrik in der Kampagne 1928/29. Vorschlage fiir die Probe- 
entnahme der Schnitzel u. des Diffusionssaftes, die Analyse der Safte u. Klaren usw. 
(U. S. S. R. Scient.-tecbn. Dpt. Supreme Council National Economy Nr. 369. Trans- 
act. Centralinst. Sugar Ind. Nr. 3. 64—109. 1929.) S c h o n f e l d .

Maas, Die Wirlcung starker Kalidungungen zu Zuckerruben. Stiirkere Kali- 
diingung auf mittclschwerem Lehmboden ergab eine Forderung des Blattwuchses 
u. des Wurzelertrags. Der Zuckerertrag wurde absolut u. auch prozentig um ca. 1/2 %  
gesteigert. Den absoluten Zuckerertrag konnte eine starkę Kalidiingung um 15 dz 
je ha heben. (Ztrbl. Zuckerind. 38. 288—89. 8/3. 1930.) F r i e s e .

Bohumir PtaCek, Ein Beitrag zur Technik des Kochens. Bemerkungen zu der 
gleichnamigen Arbeit von N o s e k  (vgl. C. 1928. II. 945). (Ztschr. Zuckerind. eeeho- 
slovak. Republ. 52. 481—85. 1927/28.) S c h o n f e l d .

B. Heinemann, Wasserstoffionenlconzentration bei fallender Alkalitat in der End- 
sattigung. Aus don Erkenntnissen der reinen Chemie ergibt sich, daB die Titration 
der Zuckersafte bei der Endsattigung kein Wahres Bild der Safte iibermittelt u. daB 
die Messung der H-Ionenkonz. wichtige Aufschliisse iiber den wahren Chemismus 
bei der Endsattigung zu geben imstande ist. Safte, die sich weitgehend entkalken 
lassen, ergeben das Optimum der Entkalkung bei verlialtnismaBig hoher OH-Ionen- 
konz. Dieses Optimum liegt zwischen den Werten pn =  10,0 bis 11,0. Bei Saften, 
die nicht weitgehend entkalkt werden konnen, liegt es bei pn =  9,4 bis 9,7. (Ztrbl. 
Zuckerind. 38. 350—51. 22/3. 1930. Vortrag.) F r i e s e .

P. Kiihle, Nochmals „Nachproduktfiillmasse ohne Feinkorn.“ Vf. tr itt  den Aus- 
fiihrungen von S c h e c k e r  (C. 1930. I. 2324) in dessen Abhandlung „Die Beseitigung 
des Feinkorns in der Nachproduktfiillmasse" entgegen u. erwahnt besonders, daB man, 
wenn man auch bei Einzelsudmaischenbetrieb ohne Wasserzusatz auskommen will, 
die Temp. der Maische in dem MaBe der Auskrystallisation regeln muB, oder, da man 
die Temp. nur bei doppelwandigen Sudmaisehen einigermaBen in der Hand hat, leichter 
u. kalter ablasscn muB, um den Temp.-Ausgleicli der M. u. des Raumes móglichst 
zu verzógern. (Ztrbl. Zuckerind. 38. 287—88. 8/3. 1930.) F r i e s e .

H. Claassen, Die Bestimmung der Diclite und Reinheit in Fiillinassen wid Sirupen. 
Vf. wendet sich in dieser Abhandlung gegen die Arbeit von K U HLE: „Nachprodukt- 
fullmasse ohne Feinkorn“ (C. 1930. I. 2323; vgl. auch vorst. Ref.), u. kritisiert die 
Ausfiihrungen von S c h e c k e r  (C. 1930. I. 2324). Vf. tr i t t  dafur ein, daB stets die 
Unters.-Methoden angewendet werden, die in der Anweisung fiir einheitliche Betriebs- 
unterss. vorgeschrieben sind. (Ztrbl. Zuckerind. 38. 347. 22/3. 1930.) F r i e s e .
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Fr. Nosek, Dic Verarbeilung von Weipzucker-Fiillmassen. (Vgl. C. 1928. II. BOI.) 
Betrachtungen uber das Schloudern der Fullmassen. (Ztschr. Zuckerind. ćcchoslovak. 
Republ. 52. 457—61. 1927/28.) S c h o n f e l d .

VI. Stanćk und K. Sandera, Die Verwendung von hochwirltsamen Zentrifugen 
zum Ausschleudern des Iłohzuckers. Es wurde die Ver\vendung von hochwirksamen 
Zentrifugen zum Ausschleudern des Rohzuckers auf Grund der Oe. PP. von J . B e r g Ź S  
studiert u. festgestellt, daB durch intensives Ausschlcudern mittels einer Zentrifugo 
yon ungefahr 2000-mal groBerem Effekt ais der Erdgravitation, der Rohzucker tatsach- 
lich vom GroBteil des anhaftenden, ausgereiften Sirups in Form von Melasse befreit 
werden kann, wodurch die Moglichkcit gegeben ist, einen wesentlichen Anteil der Melasse 
aus dem Raffincriebetrieb auszuscheiden. Mit steigender Feuchtigkeit bessert sich dio 
Qualitiit des ausgesehleuderten Zuckers wescntlich, aber gleichzeitig stoigt der Quotient 
des Ablaufs. Das Reifen des Sirups am Zucker yerliiuft sehr rasch, so daB unter giinstigen 
Bedingungen bereits nach 1 Tage der Quotient des Sirups die Reinheit einer normalen 
Melasse erreichen kann. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Republ. 54. 305—10. 14/3.
1930. Forsch.-Inst. d. ćsl. Zucker-Ind. DLXXXVII.) F r i e s e .

A. S. Ssipjagin und E. S. Sserkin, Zur Frage der Anwendung von Aklivkohlen 
in der Zuckerindustrie. Bei fraktioniertem Zusatz der Aktivkohle zu Zuokerlsgg. wird 
eine hóhere Entfarbung erzielt ais bei einmaliger Zugabe der ganzen Kohlemenge. 
(U. S. S. R-. Scient.-techn. Dpt. Supreme Council National Economy Nr. 369. Trans
act. Centralinst. Sugar-Ind. Nr. 3. 39—42. 1929.) S c h o n f e l d .

Reimann, Die Maisstdrke und ihre Verwendung. Kurze Darst. der Gewinnung 
u. Verwendung der Maisstarke. (Muhle 67. 244—45. 27/1. 1930.) G r o s z f e l d .

• J. N. Milsum und J. H. Dennett, Eine torldufige Mitteilung iiber die Zucker- 
palme. Kurze Beschreibung des Vork. Botanik, Wachstumsverhaltnisse der Palmę, 
ihre Kultivierung, Gewinnung des Saftes, die Saftausbeuten einzelner Palmen. Analyse 
von 2 mitCaO konservierten Saftproben: D.8-i°F. 1,0315 (1,0200), Saccharose 7,10 (4,89), 
Inyertzucker 0,15 (0,11), Nichtzucker 0,29 (0,21), N 0,005 (0,005), Ascho 0,021 (0,018) g 
in 100 cem. Bei Verdampfen von 2 1 des Saftes bei 40—45° unter yermindortem Druck 
krystallisierte der Zucker ausgezeichnet u. lieferte nach Zentrifugieren ein gutes (gelbes) 
Prod. (Malayan agricult. Journ. 17. 449—53. Dez. 1929.) G r o s z f e l d .

Emile Saillard, Die Inuersionskoeffizienten nach Glerget, verglichen mit der dia- 
statischen Inversion. Nach dem letztgenannten Verf. werden niedrigere Koeffizienten 
erhalten (132—134) ais nach dem Clergetyerf. Die Mengen yon schwefliger Saure u. 
Essigsaure, die die leichte Filtration gestatten, verhalten sich zueinander wie die 
Aquivalento der beiden Siiuren (0,24 g Essigsaure zu 0,127 g schwefliger Saure). Der 
leichte Filtrationspunkt entspricht einem pa =  4,05. Bei gewóhnlieher Temp. u. 
wahrend 1 Stde. wird kein Inyertzucker oder nur Spuren davon unter dem EinfluB 
dieser Aciditat gebildet. Polarisation u. Filtration sind unmittelbar nach dem Zusatz 
der S02 u. nach der Neutralisation mit gepulvertem CaCO, auszufiihren. Es besteht 
somit keine Gefahr der Inyersion von Saccharose wahrend des Ganges der Analyse. 
(Moniteur Produits chim. 12. No. 128. 9—12. 15/11. 1929.) F r i e s e .

O. Spengler und F. Todt, Die Ascheiibestimmung von Rohzucker auf eleklrischem 
Wege. Es WTirden die durch elektr. Leitfahigkeit ermittelten Aschengehh. von 108 Roh- 
zuckern der Kampagne 1929/30 m it den durch chem. Veraschung gefundenen Aschen
gehh. yerglichen. Von 63 Zuckern wurde die Leitfahigkeit bei einem Geh. von 26 g 
auf 100 ccm Lsg. (nach S a n d e r a )  sowie bei Saurezusatz gemessen (gegeniiber der 
iiblichen Konz. von 5 g Rohzucker auf 100 ccm Lsg.) An Hand der Resultate wurde 
ein Vergleieh zwischen der elektr. u. chem. Methode angestellt. Dic Differenz zwischen 
beiden ist stets so gering, daB die Frage, welche Methode zur Kennzeichnung der 
Qualitat u. Zuckerausbeute yorzuziehen ist, nicht beantwortet werden kann. (Ztschr. 
Ver. Dtsch. Zuckerind. 80. 1—10. Jan. 1930. Berlin, Inst. f. Zuckerind., Elektrochem. 
Abtlg.) F r i e s e .

Gabriel Vavrinecz, Zur Bestimmung des Zuckergehaltes im Saturaticmsschlamm. 
Es wurden jeweils 52 g Sehlamm in einer Schale abgewogen u. nach dem Vcrriihren 
mit W. bzw. einer besonderen Lsg. in einen 200 ccm fassenden Polarisationskolben ge- 
bracht. Es ergab sich, daB bei Verwendung von W., geklart m it wenig Bleiessig, stets 
niedrigere Resultate erhalten wurden ais mit reinem W., in einem Falle sogar negatiye 
Drehung. Der gleiche Effekt zeigte sich auch bei Anwendung yon einer Wassermaische 
bei Bleiacetatauffullung. (Ztschr. Zuckerind. eechosloyak. Republ. 54. 302—04. 7/3.
1930.) F r i e s e .
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Par Iow, tiber die ifessung der Ergiebigkeit yon Starken, insbesondere von Kartoffel- 
stdrken. II.- Beschreibung der Bestimmung in einem neu konstniierten Apparat. (I. vgl. 
C. 1930. I. 2325.) Der neue App. des Yf. ist ein Viscosimeter aus Glas oben mit eiuem 
Einfiilltriehter, danin anschlieBend einem bauehigen MeCgefiifi mit einer oberen u. 
untercri Marice. Dieses geht in einen kleineren Behalter uber, an don eine Capillare 
■angesetzt ist. Bei der Messung wird die Zeit fest.gcstellt, die nótig ist, daB eine zu 
priifende Starkelsg. von der oberen Markę zur unteren gelangt. Die Capillare mundet 
in einen besonderen Ansatz aus; wegen der Oberflachenspannung der Lsg. wurde eine 
solche Anordnung notig, die z. B. das STERNsche Viscosimeter nicht liat. Gebrauchs- 
anweisung liegt dem App. bei, der von der Glasbliiserei am Institut fiir Giirungsgewerbe, 
Berlin N 65, SeestraBe'13, zu beziehen ist, von dem auch Eichungen des Viscosimeters 
ausgefiihrt werden. (Ztschr. Spiritusind. 53. 56. 27/2. 1930. Forsch.-Anst. f. Starke- 
Eabr.) _________________ E r i e s e .

Denis P. J. Burguieres, Louisa (Louisiana), Yerfahren zur Forderung des Reifens 
von Zuckerrohr, darin bestehend, daB die Spitzen der noeh wachsenden Pflanzen mit 
einer yerd. Lsg. einer Substanz bespriiht werden, z. B. von Kalle, KOH, NaCl, H 2S04 
oder HC1. Dadurch wird erreicht, daB die Pflanzen nicht mehr weiterwachsen, ohne 
aber zerstórt zu werden, u. daB die Bldg. von Chlorophyll in den Blattern zuriickgedrangt 
wird, daB aber ein hókerer'Zuckergeh. in den Stengeln u. eine vorzeitige Reifung der 
Pflanzen erzielt wird. (A. P. 1746190 vom 13/2. 1928, ausg. 4/2. 1930.) M. E. Mu.

H. D. van Oort, A utóm atische pn-bepaling  in  de suikerfabricage. A m sterdam : J .  H . do
B ussy 1930. (104 S.) 8". fl. 3.60.

XV. Garungsgewerbe.
Curt Lucków, Eignet sieli Aluminium mit 98—99°/0 Reinheitsgrad zum Lagern 

von Kirsch- utul Zwetschenwasser ? (Ztschr. Spiritusind. 52. 117—18. 4/4. 1929. — 
C. 1929. I .  2596.) L u c k ó w .

Curt Lucków, Wie soli man Spirituosen zwecke Verbesserung der Qualitdt mit Kohle 
beJiandeln ? (Deutscher Klein- u. Obstbrenner 10. 20—21. 1/2. 1930. Sep. — C. 1930.
I. 1549.) Lucków.

Calisto Bianchi, Die Yerwendiing des Butylalkohols zum Denaturieren von Alkohol 
konnte fiir Italien das Acefonproblem losen. Die Acetongewinnung nach dem Garungs- 
yerf. hat den MiBstand, daB auf ein Teil Aceton 2 Teile Butylalkohol anfallen, fiir den 
die Verwendungsmóglichkeiten noeh gering sind. Yf. sehlagt vor, den Butylalkohol 
zum Vergśillen von A. zu benutzen. (Industria chimica 4. 1039—40. Ńoy. 1929.) W e is s .

Staiger und Glaubitz, Gefrorene Hefe. (Ztschr. Spiritusind. 52. 116. 4/4. 1929. — 
C. 1929. II. 103.) ' L u c k ó w .

W. T. Smith Und A, J. C. Cosbie, Vergleichendc Brauversuche mit gewissen neuen 
und Handelsvarietiilen von Hopfen. Die Hybridisierung von kontinentalem u. Oregon- 
Hopfeu mit engl. mannlicliem Hopfen, die zu Hopfen von sehr hoher Konservierungs- 
w kg. gefiilirt hatte, hatte aber die den fremden weiblichen Eltern eigenen Geschmacks- 
eigg. nicht beseitigt. Die Prodd. waren daher mehr ais fremde denn ais engl. Varietateu 
zu beurteilen. Die Eigg. der einzelnen Stamme werden niiher besprochen. (Journ. 
Inst. Brewing 36. 91—95. Marz 1930. Spitalfields, London E., The Brewery.) G d.

T. K. Walker, J. J. H. Hastings und A. G. Aldous, Eine Untersuchung iiber 
die Zweekmafligkeit einer Extrapressung von Hopfen. Die Verss., die sich auf Hopfen 
beziehen, die nach der ersten Packung 10 Wochen spiiter einer Extrapressung imter- 
zogen wurden, zeigten, daB diese fiir die Lagerung u. den Transport der Ware von 
Yorteil ist. Es gelingt, das Vol. auf %  zu yerringern. Dureh Analyse u. Handpriifung 
ergab sich, daB gepreBte Hopfen beim Lagern weniger sich yerschlechtern ais n. ge- 
yrejlte. In 18 Monaten behielt ein gepreBter Ballen in einem Warenhause gleiche 
Konservierungsfśihigkeit u. gleiches Aussehen des Hopfens wie ein n. Ballen bei Kalt- 
lagerung; fur langere Perioden bot die Kaltlagerung auch fiir komprimierten Hopfen 
Vorteile. Bemerkenswert. war die gute Ubereinstimmung zwischen Handpriifung u. 
analyt. Bewertung. (Journ. Inst. Brewing 36. 99—104. Marz 1930. Manchester, 
U m v .) G r o s z f e l d .

Curt Lucków, Lagerung von Branntwein in  ungeeigneten Fdssern. Vf. berichtet 
iiber Untcrss., die zu dem Ergebnis fiihrten, daB die Geschmacksveranderung eines
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Branntweins auf die Ver\vendung ungeeigneten FaBmaterials zuriickzufuhren war, 
u. gibt einen Uberblick iiber die erfolgreich verlaufenen Verss., mit verscbiedenartigen 
MitteJn die Holzdauben wieder in einen einwandfreien Zustand zu versetzen. (Dtsch. 
Essigind. 34 . 60. 14/2. 1930. Ztschr. Spiritusind. 53 . 45—46. 13/2. 1930. Berlin, Inst. 
f. Garungsgewerbe, A. T. L .)  L u c k ó w .

Kilp, Beitrag am  der Praxis zur V erarbeitung yon Kartoffelflocken auf Spiritus. 
Angabe prakt. MaBnahmen, um eine gute Yerarbeitung, besonders einen guten Auf- 
schluB der Flocken u. eine gute Vergarung bzw. Ausbeute zu gewahrleisten. (Ztschr. 
Spiritusind. 53. 71. 13/3. 1930.) G k o s z f e l d .

Paschke, Verwerlung erfrorener Kartoffeln in  Brennereiwirtsćhaften. Um das Ab- 
keimen der Kartoffeln im Friihjalir u. Sommer zu ersparen, sauert Vf. die fur die 
Schweine benótigten Kartoffeln regelmaBig in einer ausgemauerten Erdgrube ein. 
Die Kartoffeln werden im Henze gedampft u. dann in die Gruben iibergefiihrt. Die 
Schweine pflegen diese Kartoffeln lieber ais frisch gedampfte zu fressen. — Es werden 
hierzu noch die techn. Handhabung des Prozesses betreffende Hinweise gegeben. 
(Ztschr. Spiritusind. 52. 116. 4/4. 1929. Schonow-Casekow, Kreis Randów.) L uck.

H. Guinot, Absoluter Alkohol. Es werden dio verschiedenen Verff. zur Herst. 
wasserfreien Alkohols beschrieben. (Chem. Trade Journ. 86 . 201—03. 28/2. 1930.) Ju .

Walter Obst, tlber einige weniger bekannte tecknische Nutzanwendungen des Essigs 
und der Essigsaure. Kurze, zusammenfassende Darst. der auf den Gebieten der ver- 
schiedensten Industriczweige liegenden Anwendungsmogliehkeiten. (Dtsch. Essig
ind. 34 . 59. 14/2. 1930. Altona-Bahrenfeld.) L u c k ó w .

Curt Lucków, Zur Frage der Temperaturkorreklion. Vielfach ist in der Spirituosen- 
industrie die Ansicht verbroitet, daB das Arbeiten m it' Cclsiusspindcln im Vergleich 
zu Reaumuraraometern sich schwieriger gestaltet, da Umrechnungstafeln nur fiir die 
letztgenannte Thermometerart vorhanden sind. Man muBtc demnach bei Celsius- 
instrumenten stets die Fl. auf dio Normaltemp. oinstellen. Vf. hebt demgegeniiber 
hervor, daB die Glasblaserei des Instituts fiir Ciirungsgewerbe auch eine „Tafel zur 
Ermittlung der A.-Goh. nach Vol.-% (Tralles), bezogen auf die gesetzliche hundert- 
teilige Temp.-Skala (Celsius)“ lierausgegeben hat, die ein gleichschnelles Arbeiten 
mit dieser wie mit der friiher allgemein eingefiihrten Temp.-Art gestattet. Im AnsohluB 
an eine Beschreibung dieser Tabellen wird der Industrie empfohlen, nur die behórdlich 
fast iiberall eingefiihrten u. amtlich allein noch zugelassenen Celsiusthermometer in 
den Spirituosenbetrieben zu Yerwenden. (Ztschr. Spiritusind. 5 2 . 389—90; Dtsch. 
Dcstillateur-Ztg. 50 . 800; Brennerei-Ztg. 4 7 . 10; Dtsch. Essigind. 34 . 37—38. 31/1.
1930. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe, A. T. L .) L u c k ó w .

Curt Lucków, Unzuverlassige Alkoholometer ? Vf. geht ausfiihrlich auf die Zustande 
bei der Alkoholunters. mittels der Spindel ein, wie sie heute noch z. T. in derSpirituosen- 
industrie herrschen u. ais wirklich trostlos zu bezeichnen sind. Es werden Mittel u. 
Wege in die Hand gegeben, wie jedor, der ein Interesse am Gewerbe hat, hier helfend
mit R at u. Tat eingreifen kann, um eine Besserung herbeizufiihren. Vf. sieht in der
Tatsache, daB viele der Fabrikanten ihre Alkoholometer beim Optiker am Orte kaufen, 
ohne ein bestimmtes Fabrikat vorzuschreibcn, mit das Grundiibel fiir die Verbreitung 
der schlechten Instrumente. (Dtsch. Destillateur-Ztg. 5 1 . 117—18. 20/2. 1930. Berlin, 
Inst. f. Garungsgewerbe, A. T. L .) L u c k ó w .

Curt Lucków, Zur Prufung der Alkoholometer am Nullpunkt. Es wird vielfach 
in der Industrie versucht, den Nullpunkt am Araometer mittels dest. W. nachzuprufen. 
In der Praxis wird es so gut wie nie gelingen, zu dem gewiinschten Ziel zu gelangen, 
da das zur Spindelung benutzte Aqua dest. nicht in dcm Reinheitsgrad vorliegt, wie 
es unbedingt hierfiir notig ist. Das kauflich zu erwerbende dest. W. ebenso wie samtliche 
zur Verweridung gelangenden GefaBo enthalten stets Spuren von Fett. Nach Verss. 
von B ło c k  reicht boreits eine Schichtdicke von nur zwei Millionstel Millimeter Olsaure 
auf W. aus, um diesem s ta tt der W.-Capillaritat von 7,43 die Ólsaurecapillaritat von 
etwa 4,2 zu geben. Da ein fur Zwecke der Nullpunktsbest. notwendiges peinlich sauberes 
Arbeiten nur im Laboratorium, niemals aber im prakt. Betrieb moglieh ist, empfiehlt 
Vf., auf eine derartige Kontrolle stets zu Terzichten u. lieber Instrumente zu benutzen, 
die infolge ihrer Herstellung in anerkannt prazis arbeitenden Werkstiitten die Gewahr 
fiir Zuverlassigkeit bieten, zumal wenn an Hand eines besonderen Fehlerverzeichnisses 
eine etwaige Abweichung von der Urnormalen fiir verschiedene Stellen des Araometers 
sofort zu ersehen ist. (Ztschr. Spiritusind. 5 3 . 64—65; Dtsch. Destillateur Ztg. 51 . 
94—95. 11/2. 1930. Berlin, Inst. f. Garungsgewerbe, A. T. L.) Lucków .
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Curt Lucków, Ein praklisches Hilfsmittel beim Ablesen von Senkspindełn. (Chem. 
Apparatur 17. 30. 10/2. 1930. — C. 1930. I. 1394.) L u c k ó w .

K. Grolla, Ober Fuselolwasclmng und Fuselólunlersuchung. Vf. nimmt zur Frage 
der Fuselolbiirette (vgl. C. 1929. I. 2598) erneut Stellung unter besonderem Hinweis 
auf die von ihm konstruierte Apparatur. Aber aueh nach seiner Ansicht geniigen fiir 
die allgemeinen Falle der Praxis die eingefiihrten Buretten im Rahmen ihrer eigent- 
lichen Bestimmung, nur fiir besondero Falle, vornehmlich Laboratoriumsarbeiten, 
bedarf es praziser arbeitender Instrumente. (Ztschr. Spiritusindustrie 52. 116—17. 4/4.
1929. Leipzig.) L u c k ó w .

G. Biittner und A. Miermeister, Beitrdge zur Untersuchung und Beurteilung 
ton Weindestillaten imd Weinbrdnden. II. Mitt. (I. vgl. C. 1929. I. 2114.) Unters.- 
Ergebnisse yon 8 yerbiirgt echten Brennweinen aus der Charente: Ester 1818—2288 mg, 
hóhere Alkohole 2500—2666 cmm/Liter A. Zus. der Fraktionen eines Brennweindestil- 
lates einer groBcren Brennerei, Tabello u. Kurven iiber Dest. von Furfurol, Sauren u. 
Estern, sowie hoheren Alkoholen. Der Aldehyd findet sich hauptsachlich im Vorlauf. 
Das Furfurol geht in der Hauptmenge mit dem 55%'g- A. iiber. Sauren u. Ester 
gehen sofort bei Beginn der Dest. (Essigsaure u. Essigester) iiber, dann folgt starkes 
Abfallen, dann Steigen bis Hóhepunkt bei etwa 45—50 Vol.-% A. (Ester hóherer 
Sauren), dann nochmaliges Abfallen u. Ansteigen bei 5—10 Vol.-% A. Der Ubergang 
der hoheren Alkohole erfolgt proportional der Dest. des A. Die Ergebnisse der Aus- 
giebigkeitspriifung >von Weinbrand nach W ijSTENFELD decken sich mit den Ergeb- 
nissen der chem. Unters.; beide erganzen sich, doch bildet letztere die sicherere Grund- 
lage. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 58. 628—35. Nov./Dez. 1929. Berlin. Staatl. 
Nahrungsmittel-Unters.-Anst.') G r o s z f e l d .

K. Neoral, Biologische Feststellung von Obstwein in Rebenwein. Die objektiven 
Methoden zur Erkennung eines solchen Gemisches t-eilt Vf. in 1. physikal., 2. physikal.- 
chem., 3. chem., 4. biolog. Bekannte Methoden werden diskutiert, u. Vf. schlagt ein 
neues serobiolog. Verf. vor, das auf biolog. Unterschieden der EiweiBarten beruht. 
Es wird nach H o h l k e  u . B e c k e r  gearbeitet, u. zwar ein Antigen aus den Samen 
durch Extr.aktion gewonnen u. bei 40° im Vakuum konz. Ais Versuchstiere dienen 
Kaninchen. Man kann noch 10% Zumischung einer Weinsorte erkennen. (Vestnik 
Ceskosloyenskó Akad. Zemcdelskć 6. 153—57. 1930.) M a u t n e r .

Alexander Jankę, Uber den Nachweis ton Stoffwechselprodukten der Essigsaure- 
bakterien im Garungsessig. Zur Unterscheidung des Garungsessigs vom Essenzessig 
kann entweder die Best. der Jodzahl oder die Luminescenzanalyse dienen. Der eben- 
falls hierzu geeignete Nachweis von Mikrobenwnchsstoffen ist fiir die analyt. Praxis 
zu umstandlich. Fiir dio Erkennung yon Gemischen des Garungsessigs mit Kunst- 
essig ist die Jodzahlbest. der Luminescenzanalyse iiberlegen. Die bei einer 1%-jahrigen 
Lagerung beobaclitete Anderung der Jodzahl ist so gering, daB sie die Brauchbarkeit 
der Methode nicht beeintriichtigt. Die die Jodbindung bewirkenden u. das Fluorescenz- 
leuchten verursachenden Substanzen sind nicht ident. u. diirften aueh von den Mikroben- 
wuchsstoffen verschieden sein. Alle drei werden aber von den Essigsiiurebakterien 
hervorgebracht, wie an Reinzuchten des Bact. ascendens in minerał. Nahrlsg. gezeigt 
werden konnte. (Dtsch. Essigind. 34. 33—37. 31/1. 1930.) F r i e s e .

XVI. Nahrungsmittel; Genufłmittel; Futtermittel.
Kurt Taufel, Die neuere Entwicklung der Lebensmittelchemie. 4. Bericht. (3. vgl. 

C. 1926. I. 3188.) Fortschrittsbericht. (Ztschr. angewr. Chem. 43. 145—49. 171—74. 
195—99. 22/2. 1930.) Ju n g .

W. Clay ton, Der Kolloidbegriff und seine, Bedeutung fiir den Lebensmittelchemiker. IV. 
(III. vgl. C. 1930. I. 1235.) Behandelt werden die Emulsionen mit Fl.-Fl.-Zwischen- 
Behichten, im besonderen Oberfliichen- u. Zwischenflachenspannung, Adsorption, 
Emulgierungsmittel, Emulsionsvorgang, bestiindige Emulsionen, Kennzeichen yon 
Emulsionen, Probleme der Emulsionen fiir Speisezwecke. (Food Manufacture 5. 
79—80. Marz 1930. London, Messrs. Crosse and Blachwell Ltd.) G r o s z f e l d .

W. H. Peterson und C. A. Elvehjem, Eisengehalt ton pflanzlichen und tieńschen 
Nahrungsmitteln. (Vgl. C. 1928. I. 215.) Es wurde der Fe-Geh. von 150 Nahrungs- 
mitteln bestimmt. Die Zahlen bewegtcn sich zwischen 0,00015% fiir Citronensaft 
bis 0,0192% fiir Petersilie. Geordnet nach abnehmendem Fe-Geh. erhalt man folgende 
Reihe: Getrocknete Hulsenfriichte, griines Blattgemiise, getrocknete Friichte, Niisse,
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Cerealien, Geflugel, griino Hiilsenfriichte, Wurzeln u. Knollen, blattfreies Gemiise, 
Fisehe, Fruchte. Diesel be Nahrungsmittelreihe zeigt gro Ce Schwankungen im Fe-Geh. 
Kohl enthielt z. B. 0,00017—0,00059% Fe. Wenig Chlorophyll enthaltende Gomiise- 
arten, wie Kolii, Sellerie, Kopfsalat waren Fe-arm. Orangen- u. Tomatensaft enthiilt 
weniger Fe ais die ganze Frucht. Salzwasserfische sind Fe-reicher ais SuBwasserfische. 
Fische mit dunklcm Gewebe enthalten mehr Fe ais hellfarbige Fisehe. Das dunkle 
Geflugelfleisch ist Fe-reicher ais das weiBe Fleiseh. (Journ. biol. Chemistry 78. 215—23.
1928. Madison, Wisconsin-Uniy.) S c h o n f e l d .

Roe E. Remington und H. E. Shiver, Eisen-, Kupfer- und Mangangehalt einiger 
gewóhnlicher pflanzlicher Nahrungsmittel. Tabellar. Ubersicht uber Hochst-, Mindest- 
u, Mittelwerte an genannten Elementon fiir Spargel, Riiben, Riibcnblatter, Bohnen, 
Kohl, Karotten, Karottenbliitter, Eierpflanze, Sałat, Ibisch (okra), Zwiebeln, Kar- 
toffeln, Spinat, Kiirbis, Sufikartoffeln, Steckriibcn, Stcckrubenblattcr u. Tomaten. 
(Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 13. 129—32. 15/2. 1930.) G r o s z f e l d .

E. Berliner und R. Riiter, Uber die Loslichkeit des Weizenklebers in verdiinnten 
Sauren. Zur Messung der Loslichkeit von Weizenklcber in verd. Milchsiiure wird dio
1. Klebertrockensubstanz durch Eindampfen bestimmt. Die Losungsgeschwindigkeit 
steigt mit abnehmender Kleberąualitat. Einige Lóslichkeitskurvcn entsprcchen den 
Quellkurven spiegelbildlich, einige zeigen Anomalien u. bringen das Ubersclireiten 
des Quellmaximums in der Zeit-Lósungskurve nicht zum Ausdruck. Ais Ersatz der 
Trockensubstanzbest. kann auch Messung der Refraktion des Lósungsm. angewandt 
werden, desgleichen die Triibungsmessung. Durch Bezug der Triibungs- u. Viscositats- 
werte von Kleberlsgg. auf gclóste Klebertrockensubstanz erhalt man die spezif. Tnibung 
u. die spezif. Viscositat. Die Ergebnisse der Messungen in bezug zur Zeit ergeben fiir 
den Quell- u. Lósungsvorgang von Kleber in verd. Milchsaure folgendes: Wenig ąuell- 
fahige Kleber losen sich schnell unter bedeutender Triibungs- u. Viscositatszunalime 
des Lósungsm., gut ąuellfahige Kleber langsam. Kleberlsgg. gleieher Konz. zeigen 
infolge verschiedenen Dispersitiitsgrades starkerc Trubung u. gróBere Viscositat bei 
schlechteren Klebem. Die Messung der spezif. Quellzahl, E. B e r l i n e r  u . J . K o o p -  
MANN (C. 1929. II. 1488), gab ein MaB fiir dio Festigkeit des Klebers, die Unters. 
des Auflosungsprozesses scheint weitere Eigg., wie z. B . die Dehnbarkeit, aufzudecken. 
(Ztschr. ges. Miihlenwesen 6 . 173—77. Febr. 1930.) H a e v e c k e r .

H. Kalning, Zunahme des Gebackrolumens durch Zusatz non Chemikalien zum 
Mehl. Kurze Ubersicht iiber feste, gel. u. gasformige Mehlveredlungs- u. Bleichmittel. 
(Chem.-Ztg. 54. 161. 26/2. 1930.) H a e v e c k e r .

Kochs und H. Schieferdecker, Versuche zur Fruchtsaftkłdrung mittels Zentri- 
fmjen. Bei den yorlaufigen Verss., die Safte fiir das Entkeimungsfilter geeignet zu 
machen, lieBen sich immer die Safte, die ihren Trub bereits „chem. ausgeschieden", 
wenn auch nicht abgesetzt hatten, yóllig klar filtrieren, die andern, z. B. frischer 
Apfel- u. Molirensaft, nicht, die man aber durch besondere Behandlung zur Trubaus- 
scheidung bringen kann. (Braunschweig. Konserven-Ztg. 1930. Nr. 9. 5. 26/2. 1930. 
Berlin-Dahlem.) G r o s z f e l d .

J. H. Dennett, Eine Mitteilung uber die Asche von Nipahsaft und einige Versuche 
uber Haltbarmachung unter Verwendung von Alkohol utul Hitze ais Sterilisierungsmitteln 
und Kupfersulfat wid Kalk ais Prdservativmitteln. Aschenanalysc des Saftes aus kulti- 
vierten (wildwachsenden) Palmen: N 0,036 (0,047), Asche 0,630 (0,575)%- In der Asche 
K20 0,227 (0,183), P„05 0,025 (0,024), Cl 0,187 (0,185), S03 0,012 (0,020), Fe20 3 -f 
Al,O, 0,018 (0,022), CaO 0,008 (0,008), Mg O 0,005 (0,013)%. Nach den Verss. (tabellar. 
Ubersichten im Original) kann die Garung durch Auswaschen der Behalter mit A. 
u. Sammeln des Saftes alle 24 Stdn. weitgehend gehemmt werden bei Geh. an A. unter 
1% statt wie sonst 4,3%; das Yerhaltnis Invertzucker/Gesamtzucker wird von 0,91 
auf 0,48 (etwa 7%) yermindert. Hitzesterilisierung der SammelgefaBe wirkt ebenso, 
noch besser gelegentliche Hitzesterilisierung u. Waschung mit A. Die Wrkg. ist weiter 
stark erhólit, wenn alle 12 s ta tt 24 Stdn. gesammelt wird. Ausgesprochene Wrkg. 
auf Verhinderung der Inversion u. Fermentierung hat auch Waschung der GefiiBe 
fflit l°/0ig. Cu-Acetatlsg. Bei Zusatz von 0,6 g Cu-Sulfat oder mehr zu den Sammel- 
gefaBen wird die Garung fast vóllig verhindert, die Inversion aber nicht beeinfluBt. 
Die Hochstwrkg.: Durch 3-tagige Sterilisierung, verbundcn mit Waschung der Flaschen 
mit A., der 1% Cu-Acetat enthielt, bei 12-std. Sammeln wurde die Aciditat auf 0,055% 
(sonst 0,41°/o), der A. auf 0,2 u. das Verhaltnis Invertzucker/Gesamtzuekcr auf 0,155 
(0,91) Yermindert. Durch Zusatz von etwa 4—5 g CaO fiir voraussichtlich 20 Unzen



2814 Hxti. N a h r u n g s m it t e l ; G e n u s z m it t e l  u s w . 1930. I.

zu den SammelgefaBen kann die Garung yerhindert u. die Inyersion bis zu einem 
gewissen Grade aufgehalten werden. (Malayan agricult. Journ. 17. 437—48. Dez. 
1 0 2 9 )  G r o s z f e l d

Heinrich Zellner. tlber Speises tein salz. (Chem.-Ztg. 54. 193. 8/3. 1930. — 
C. 1930.1. 910.) J u n g .

R. Harold Morgan, Lecithin in der Industrie. Ais Zusatz zu Schokolade bewirkt 
Lecithin eine Vermeidung des Ausbliihens der Tafeln u. eine Ersparung von Fett. 
Gecignetste Zusatzmenge 0,5%. Bei Kakao kann dio Sedimentbldg. durch Lecithin - 
zusatz vermieden werden. Die Wrkg. des Lecithins ist kolloidchem. Natur. (Food 
Manufaeture 5. 75—76. Marz 1930. Norwich, Messrs. A. J. Caley and Son, Ltd.) G d .

H. Eichler, G. Endres, G. Gminder, O. Mezger und J. Umbrecht, Ver suche 
iiber die Verweiidung von Benzoesaure und- Natriumbenzoat ais Zusatz zu Frischwiirsten 
und zu frisch gehacktem Fleisch. Eingehende Verss. mit Schinkenwurst, Bratwurst, 
Lebenvurst u. gehacktem Rindfleisch im tierarztlichen Landesuntersuchungsamt, 
im Chem. Untersuchimgsamt u. im Offentlichen chem. u. bakteriolog. Laboratorium 
Dr. S c h m i e d e l  & G u n z e r t ,  dereń Ergebnisse im Original einzeln zusammengefaBt 
werden. Nach den gemeinsam von den beteiligten Priifungsstellen gezogenen SchluB- 
folgerungen tr i t t  durch den Zusatz des Konscrvierungsmittelgemiscb.es (NaCl S3,0, 
Benzoesaure 8,5, Na-Benzoat 8,5°/0 — davon je 4 g auf 1 kg Fleisch oder Wurstbrat) 
bei Frischfleisch u. Frischwurst keine Verstarkung der roten Farbę, sondern eher 
eine Abschwachung ein. Bei Frischwiirsten, die nur rolies Fleisch enthalten u. keinem 
Raucherungs- u. Erhitzungsverf. unterworfen werden,' wird die Haltbarkeit yerlangert, 
ebenfalls bei Wurstarten aus gebruhtem bzw. gekochtem Fleisch, die nach EinfuUung 
in den Darm nur gebriilit oder gekocht werden. Bei geraucherter u. darauf gebriihter 
Frischwurst (Schinkenwurst oder Fleischwurst), die an sich sclion haltbarer ist, wird 
durch den Zusatz ebenfalls die Haltbarkeit erhóht. Durch den Zusatz der Benzoe
saure wurde die Vermehrung aller Keimarten in allen untersuchten Wiirsten in gleicher 
Weise gehemmt. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 58. 553—84. Nov./Dez. 1929. S tu tt
gart.) , G r o s z f e l d .

W. Laue, Der Wert der sogenannten Yatrmelhpróben zur Feststellung von Sekretions- 
stiirungen der Milchdriise unter besonderer Berucksichtigung der Priifschale nach Dr. Jonske. 
Bei 68 Tieren mit 265 Viertelsgemelken yersagte die Prufschale nach J o n s k e  in 
95 Fallen (=  36%), wahrend die Ergebnisse damit in 170 Fiillen (=  64%) mit den 
Yergleichsmethoden sich deckten. Besonders das Friihstadium des chroń, gelben 
Galtes wird mit der JoNSKE-Schale nur selten erfaBt. Auf Grund von Verss. mit 
Streptokokkenmilch an sich selbst vertritt Vf. den Standpunkt, daB sinnfallig nicht 
veranderte Streptokokkenmilch fiir gesunde Menschen nicht gesundheitsschadlich 
sei. (Ztschr. Fleisch-, Milchhyg. 40. 227—30. 1/3. 1930. Kiel, PreuB. Versuchs- u. 
Forschungsanst. f. Milehwirtschaft.) G r o s z f e l d .

K. Hattori und Y. Ogimura, Beitrage zur Untersuchung der Hiillensubstanz der 
Milchfettkiigelchen. II. Mitt. (I. ygl. C. 1929. II. 360.) Vf. beschreibt ein neues Verf. 
zur Isolierung der Hiillensubstanz der Milchfettkiigelchen, darin bestehend, daB das 
mit Essigsaure oder Labferment erzielte Koagulum nach Abtrennung der Molken 
mit atherhaltigem W. geschiittelt wird. Beim Aufbewahren uber Nacht sammeln 
sich auf der Oberfliiche die Milehfettkiigelchen an. Durch mehrmalige Wiederholung 
der Operation laBt sich das gesamte Milchfett dem koagulierten Casein entziehen. 
Der durch Zentrifugieren von Caseinresten befreite Rahm wird erst mit A., dann mit A. 
behandelt, wobei die Hiillensubstanz ungel. zuruckbleibt. WeiBes amorphes Pulyer, 
das alle die friiher beschriebenen Eigg. zeigt. Ausbeute 0,02—0,03%- Das Prod. ist 
fast ganz caseinfrei. (Journ. pharmae. Soc. Japan 49. 171—73. Dez. 1929.) O h le .

Maurice W.  Yale, Die Kontrollc der bei der Pasteurisierung toachsenden Bakterien. 
(Vgl. C. 1927. I. 373.) Die Arbeit bezieht sich auf die Uberwachung der thermo- 
philen Bakterien in der Prasis. Die Keime gelangcn aus der Rolimilch in die Anlage, 
wo sie sich u. U. auBerordentlieh yermehren konnen. Solche Umstande sind auBcr 
der Verunreinigung der Rohmilch, Aufbewahrung der h. Milch in Behaltem langer 
ais 30 Min., Repasteurisierung, Kochen der Milch an Heizwanden, Yorhandensein 
von toten Enden n. Entw. der Thermophilen im Behalter, alles Faktoren, die sich 
in der Anlage uberwaehen lassen. (Buli. New York State agricult. Exper. Stat. 1929. 
Techn. Buli. No. 156. 23 Seiten.) G r o s z f e l d .

W. C. Beutler, Reduktasezeit und Bakterienzahl. In Erwiderung zu den Aus- 
fuhrungen yon VAN R a a l t e  u. L e r n e r  (C. 1930. I. 1397) berichtet Vf. iiber Beob-
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achtungen an 1880 Proben, davon 391 mit Reduktasezeit unter 31/* Stdn., hiervon 
liatten 137 =  35% Bakterienzahlen unter 1 000 000; bei 2 Stdn.-Gronze waren es 
noch 249, davon 52 =  20% unter 1 000 000. Eine kurze Reduktasezeit kann dahor 
an sich noch nicht ais Beanstandungsgrund gelten. (Chem. Weekbl. 27. 147—48. 
8/3. 1930. Rotterdam, Lab. De Rotterdamsche Mellcinrichting.) G r o s z f e l d .

G. J. Hucker und Alice M. Hucker, Der Grrindrod-Impacl-Sterilisator. In  dem 
Geriit (Abb. im Original) wird die Milch imter Druck mittels eines fein zerteilten Dampf- 
strahles uberhitzt. Bei 230°F. 1—2Min. lang werden alle nicht thermophiJenOrganismen 
entfernt, bei 240° 3—5 Min. lang alle iibrigen. Nachteile des Verf. sind: Zerstorung der 
Rahmschicht, leichter Kochgeschmack, Ausfiillung des Albumins; Vorteile: Neben Ab- 
totung der Organismen rasches Arbeiten, Entfernung sclilechter Geriiche. (Buli. 
New York State agricult. Exper. Stat. 1929. Teehn. BI. Nr. 155. 29 Seiten.) Gd.

G. N. Quam, Loslichkeit von Metallen in Milch. (Vgl. C. 1929. I. 2116.) Fest- 
legung von Gewichtsverlustkurven fiir Metallbleche in Milch bei 20—100°. Die Kurven 
fiir Cu, Ni u. Zn zeigten bei 70° ein Maximum, wahrsclieinlich dureh die bei 80° rasch 
abnehmende Loslichkeit von 0 2 in der Milch beeinfluBt. Al u. Sn waren ziemlich 
inakt. bis 70°, dariiber geringe Gewichtszunahme infolge Bldg. eines haltbaren Kor- 
rosionsfilmes. Am besten verhielt sich Cr-Stahl, bei dem das Gewicht konstant blieb 
u. nur mkr. ganz vereinzelte Punktchen beobachtet wurden. (Ind. engin. Chem. 
21. 703—04. Juli 1929. Brooklyn, N. Y., Long Island Univ.) G r o s z f e l d .

Max Levine, Biologische Reinigung von Molkereidbl&ufen-. Die Entw. keim- 
totender oder hemmender Sauren infolge anaerob. Zers. d e r  Lactose ist dio Ursache 
des Aufhórens der proteinzersetzenden Fahigkeiten von Bakterien in Faulkammern 
u. IM H O FF-K am m ern. Nach dem Verf. mit aktm ertem  Schlamm gelingt es, die Lactose 
u. die anderen saurebildenden Stoffe aus Milchabwiissern zu entfernen, doch eignet 
sich das Verf. wirtschaftlich nieht fur eine kleine gewóhnliclie Molkerei. Zur raschen 
Oxydation der Lactose k ó n n e n  Tropffilter aufgehangt w erden . Die o b eren  2 FuB 
eines Versuchslattenfilters bewirkten Red. von iiber 90°/o Lactose in Magermilchlsgg. 
mit 0,170—0,325% Milchzucker. Abwiisser, z. B. Kiisereiabwasser, mit viel niedrigerem 
Proteingeh. erfordern 0,5—1 FuB tieferes Filter, um gleiche Lactosered. wie bei Mager- 
milchwassern zu bewirken. Ein AusfluB, der bei der anaeroben Aufbewahrung 
neutral oder alkal. bleibt, stort nicht mehr die Faulwrkg. in gemeindlichen Abwasser- 
anlagen. Solche Ausfliisse wurden von einer 4°/0ig. Magermilch dureh 3 FuB u. von 
einer 7%ig. bei Behandlung iib e r  4,5 FuB eines Versuchslattenfilters erhalten. (In d . 
engin. Chem. 21. 1223—25. Dez. 1929. Ames, Jowa, Engineoring Exper. Station.) Gd.

Chr. Barthel, tfber die Biochemie des Easereifungsprozesses. Vortrag. (Svensk 
Kem. Tidskr. 42. 28—40. Febr. 1930.) W i l l s t a e d t .

C. O. Swanson, Austoertung der Qualildt von Weizensorten dureh Kooperativ- 
versuche. Bei Prufimg von 5 Weizensorten dureh 17 Chemiker wurde folgende Ein- 
stufung erhalten:

Weizensorte
Bewertungsstelle 

1. | 2. | 3. | 4. 
Einreihung dureh Zahl der Untersueher:

T e n m a r ą .............................. 12 2 1 2
K a n re d ................................... 1 10 5 2
T u rk e y ................................... 1 10 5 2
B la c k h u ll .............................. 3 4 5 2
S uperhard .............................. 1 0 3 11
(Cereal Chemistry 7. 66—78. Jan. 1930. Manhattan, Kansas, Agric. Experiment. 
Station.) G r o s z f e l d .

W. Brabender, Neue Erkenntnisse iiber die Bestimmung der Mehlqualitat. Ais 
Grundlage der Mehlunters. dieńt ein Teig optimaler Konsistenz u. die zur Erzeugung 
dieses Teiges erforderliche Wassermenge bezeichnet den Wert des Mehles. Die Wasser- 
aufnahmefahigkeit eines Mehles steigt mit der Menge u. Qualitat des Klebers, gleich- 
zeitig damit das Gebaekvolumen. H a n k o c z y  konstruierte einen App., bestehend aus 
einem Synchronmotor, der eine normierte Iiuetmaschine treibt, wobei der Kraft- 
verbrauch mit einem Torsionsdynamometer gemessen wird. Der Kraftverbrauch fiir 
Teige optimaler Konsistenz wird empir. an Teigen verschiedener Brotfabriken im Dureh-
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scłmitt bestimmt. Zur Unters. gelangen 300 g Mehl. Nachsteifen oder Weicherwerden 
wird durch zweite Messung nach bestimmter Zeit festgestellt. Mehlveredlungsmittel, 
soweit sie dio Wasseraufnahmefahigkeit steigern, zeigen ihre Wrkg. in diesem App. 
(Miihle 67. 297—99. 13/3. 1930.) H a e v e c k e r .

—, Carotinbeslimmungcn in Mehl mit dem Pulfrich-Photomcler. Die Strahlen 
einer Stupholampe fallen auf das zu untersuchende Mehl u. auf B ary tw eiB  ais Vergleichs- 
normale. Durch Drehen der MeBtrommel des Photometers -wird das heller erscheinende 
Lichtbiindcl so wcit abgeschwaeht, daB gleichc Hclligkeit in den Gesichtsfeldhalften 
herrscht, u. die Helligkeit in Prozenten, bezogen auf NormalweiB, abgelesen werden 
kann. Zur Messung der Absorption in Durchsicht, u. Schwarz- u. WeiBmessung ge- 
farbter Mehle dienen Farbfilter. B ei Anwendung der sog. S-Filter, Spektralfilter, konnen 
in 8 Wellenlangengebieten des sichtbaren Spektrums des weiBen Lichtes Absorptions- 
messungen g e m a c h t w erd en , u. so c rs e tz t  das P u L F R lC H -P h o to m e te r das kompliziertere 
u. teurere Spektralphotometer. (Miihle 67. 209—10. 20/2. 1930.) H a e v e c k e r .

R. K. Larmour, Die Beziehung zwischen Proteingehall und Weizenąualitdt, gekenn
zeichnet durch verschiedene Backmetlioden. Unters. von 286 Proben reiner Varietaten, 
meist Marąuis, gewachsen 1926, 1927 u. 1928 in Saskatehewan, Best. der Relations- 
koeffizienten bei Backvcrss. mit oder ohne Zusatz von KBr03. Naeh Meinung des 
Vf., gestiitzt auf dio in der Quelle angegebenen Tabellen u. graph. Darstst., gibt der 
K Br03-Baekvers. ein genaueres MaB fiir die Mehląualitat ais der gewóhnliche. Die 
so gefundenen Korrelationskoeffizienten fiir Proteingeh. u. Qualitat waren prakt. 
in allen Fallen hoch genug, um die N-Best. ais MaBstab fiir die Backfahigkeit fiir 
Handelsgebrauch bei gesundem Hart- oder Sommerweizcn ansetzen zu konnen. 
(Cereal Chemistry 7. 35—18. Jan. 1930. Saskatehewan, Saskatoon, Univ.) Gd.

A. Tasman, Uber die Backfahigkeit von Mehl und die Moglichkeit, diese im Labo
ratorium zu bestimmen. Nach ausfiihrlicher Besprechung der bisherigen Literatur- 
angaben u. der Mśingel der bisherigen Vorsehlage berichtet Vf. iiber eigonc Erfahrungen 
u. teilt folgende Methodik mit: 20 g Mehl werden mit 100 ccm W. im Mórser verriihrt 
u. dieses Gemisch in den Kopf eines Mac MiCHAEL-Viscosimeters gebracht. Nun wird 
bei 12 Umdrehungen/Min. u. Verwendung von Draht 30 die Viscositiit nach Zusatz 
von 0, 1, 2, 2, 2 ccm n. Milchsiiure bestimmt u. eine Kurve der Unterschiede zwischen 
den aufeinanderfolgenden Viscositaten, also zwischen der 1. u. 2., der 2. u. 3. Ablesung 
usw. gezogen. Aus der Kurve kann man anniihernd ableiten: 1. Den Aschengeh., da 
eine Korrelation zwischen diesem u. der Stelle mit dem groBten Unterschied besteht.
2. Eine angenaherte Abschatzung des EiweiB- bzw. Klebergeh., da Mehle mit weniger 
ais 9% EiweiB eine flachę, mit mehr EiweiB eine starker gekriimmte Kurve liefern.
3. Die Harte oder Steifheit des Klebers; wenn man namlich das V isc o sita tsm a x im u m
durch den Geh. an nassem Kleber (auf iibliche Weise durch Auswaschen) oder durch 
das Produkt EiweiBgeli. mai 3,0—3,4 (je nach Ausmahlungsgrad) teilt, erhalt man 
einen sicheren Qualitatsfaktor, der am besten die Harte oder Elastizitiit wiedergibt. — 
Fiir Biskuitmehle bewahrte sich das Verf. besonders, weniger fiir Zwiebackmehle, 
u. zwar deshalb niqht, weil es nicht angibt, wie lange Zwiebackmehl die Garung (An- 
gegriffenwerden des Klebers durch die Hefe) vertragt. (Chem. Weekbl. 27. 138—43. 
8/3. 1930. Zaandam.) G r o s z f e l d .

George E. Holm und Emily Grewe, Pufferungsintensit&ten von Wasserausziigen 
■und -suspensionen verschiedener Mehle bei verschiedenen H-Ionenkonzentrationm. An 
Tabellen u. Tafeln von Titrationskurven wird dargelegt, daB die Wasserausziige aller 
Mehltypen einen Hóchstwert der Pufferungsintensitat im Gebiete von pn =  6,50—7,00 
zeigen, die Suspensionen im Gebiete von ph =  5,75—6,25. Die mittlere Puffer- 
intensitat der Wasserestrakte iiber einen weiten [H‘]-Bereich schwankt zwischen etwa 
38°/0 des Mittels der Suspension bei Auszugmehlen, u. etwa 62°/0 boi Mehlen niederen 
Grades. Die Pufferungskapazitat ist dem Aschengeh. nicht streng proportional. Die 
Beziehung zwischen Pufferungskapazitat u. Aschengeh. ist fur hoch u. niedrig aus- 
gemahlene Mehle nicht gleich. (Cereal Chemistry 7. 49—58. Jan. 1930. U. S. Dep. of 
Agriculture.) G r o s z f e l d .

J. L. Spalding, Basche Aschenbestimmung nach der Magnesiumacetat-Alkohol- 
Methode. An Stelle von Ca-Acetat hat Mg-Acetat ais Veraschungszusatz (vgl. auch 
G r o s z f e l d ,  C. 1920. IV. 29) den Vorteil, daB MgO nicht hygroskop. ist. Nach 
B r e n d e l  (C. 1926. II. 2362) empfiehlt sich der Zusatz einer Lsg. von Mg-Acetat in A., 
dem Vf. einige Joclkrystalle zur besseren Haltbarkeit zusetzt. Verwendet -wird eine 
Lsg. von 1,61 g Mg(C2H30 2)2- 4 H ,0  in 95%ig. A. unter Zusatz einiger Jodkrystalle
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bis zur leichten Gelbfiirbung. Auf 3 g Mchl kommcn 3 ccm der Lsg. =  etwa 10 mg 
MgO. Veraschung nach Abbrenncn des A. in der Muffel in Ggw. von 0 2 in etwa 15 
bis 20 Min., Erkaltcnlassen im Exsiccator am besten uber CaCl2. Gute Oberein- 
stimmung mit dem A.O.A.C.-Verf.; doch ist durch Lcerrers. jeweils die Menge des 
Zusatzes zu kontrolliercn. (Cereal Chemistry 7. 93—97. Jan. 1930. Wellington, 
Kansas, Larabee Elour. Mills Co.) GROSZFELD.

F. M. W alters, Neue Hilfsmittel zur Veraschung von Mehl. Die Verwendung 
der Acetatc oder Nitrate von Zr, La, Y, Ce u. Th ais Zusatzmittel bieten den Vorteil, 
beim Veraschen in nicht hygroskop. Oxyde iiberzugehen, die die anorgan. Saure- 
radikalc binden, den Veraschungsruckstand nicht hygroskop., die Asche selbst un- 
schmelzbar zu machcn u. die Ycraseliung zu besclileunigen. Arbeitsvorschrift: In 
eine flachę Quarzschale von 65 mm Durehmesser gibt man 5 g Mehl, fiigt bei Weich- 
weizenmchl 10 ccm einer Lsg. von 1,9925 g La(N03)3-6 H20  in 40%ig. A. zum 1 
(10 ccm =  7,5 mg L a,0 ;1), bei Hartweizen 10 ccm einer Lsg. von 3,985 g des Salzes 
im 1 (10 ccm =  15 mg La20 3) hinzu, yerriihrt mit einem 1 cm vom Ende rechtwinklig 
gebogenen diinnen Glasstab klumpenfrei u. wischt dann den letzteren mit asclie- 
freiem Papier ab u. verascht direkt im Muffelofen bei Rotglut, bis in 25—30 Min. 
eine kohlefreie Asche entstanden ist, laBt im Exsiccator erkalten, wagt u. zieht das 
Lâ O.T ab. — Vergleicliendc Verss. nach dem A.O.A.C.-Verf. u. dem yorigen ergaben 
bei Weicliweizen im Mittel 0,406 bzw. 0,395, bei Hartweizen 0,423 bzw. 0,492% Asche. 
(Cereal Chemistry 7. 83—87. Jan. 1930. Baltimore, The John Hopkins Uniy.) Gd.

Josef Kulman, Zum Nachweise der Mehlbleicliung mit Chlor und Sticlcoxyden. 
(Ztschr. Unters. Lebensmittel 58. 635— 49. Nov./Dez. 1929. — C. 1930. I. 1716.) G d .

W. Kranz, Methode zur Bestimmung des Kornvolumens von Getreide. Das Yol. 
der Korner wird nach der Raumyerdrangungsmethode mit Hilfe des in der Zement- 
industrie benutzten Yolumenometers in Bzl. bestimmt. Das 1000-Kornvol. schwankt 
bei Weizen zwischen 20 u. 40 ccm. (Ztschr. ges. Muhlcnwresen 6 . 182—83. Febr.
1930.) H a e v e c k e r .

B. G. Hartmann und F. Hillig, Die Bestimmung der Citronensaure in Frilchten 
und Frucliterzeugnissen. Angabe einer Arbeitsvorschrift, nach der die Citronensaure 
ais Pb-Salz isoliert, mit H 2S wieder abgeschieden u. dann ais Pentabromaeeton bestimmt 
wird. Malonsaure, Weinsiiure u. Isocitronensauren stóren bei der Best. nicht. (Journ. 
Assoc. official. agricult. Chemists 13. 99—103. 15/2. 1930. Washington, U. S. Dep. of 
Agriculture.) _ _ G r o s z f e l d .

B. G. Hartmann und F. Hillig, Die Bestimmung der Weinsdure in Friichten und 
Frucliterzeugnissen. Ein Verglcich des Weinstein- u. Ca-Racematverf. entschied zu- 
gunsten des ersteren. Bei dem Raeematyerf. sind teure u. schwer erhaltlichc Reagentien 
nótig, 2 Fallungen erforderlich u. die Oxydation mit KMn04 erfordert groBe Sorgfalt; 
dagegen yerliluft das K-Verf. rasch, u. die Titration ist leicht auszufiihren. Besonders 
zu achten ist auf Entfernung des Pektins u. Isolierung der mit Pb fallbaren Siiuren, 
bei beiden Verff., wie niiher dargelegt. Im anderen Falle ergeben sich Filtrations- 
schwierigkeiten. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 13. 103—12. 15/2. 1930. 
Washington, U. S. Dep. of Agriculture.) G r o s z f e l d .

H. A. Schuette und Vera Templin, Einige Beóbaclitungen iiber die Anwendung 
der Formoltitration auf Honig. Der mittlere Formoltitrationswert von 15 normalen 
Honigen wurde zu 0,4 ccm 0,1-n. NaOH fur 20 g, Schwankungen 0,25—0,76 ccm 
gefunden, also nur etwa %  soviel, wie T i l l m a n s  u. K i e s g e n  (C. 1927. II. 184) bei 
deutschen Honigen angeben. Beobachtet wurde, daB Scliwierigkeiten bei der Anstellung 
von Doppelverss. in der Konz. der Lsg., der Konz. des Indicators u. dem kleinen, aber 
unvermeidlichen AlkaliuberschuB des neutralisierten Formaldehyds liegen. Wenn 
auch Zusatz fremder Zuckerarten den Formoltitrationswert mit zunehmender Hohe 
der Verfalschimg herabsetzt, empfiehlt sich nach dem Vf. das Verf. wegen der kleinen 
GroBenordnung des mittleren Anfangswrertes nicht ais alleinige Probe fiir die Priifung 
eines Honigs. Sein Wert kann yielleicht in einer Ergiinzung des iibrigen Befundes liegen. 
Die Formoltitration liefert kein genaues MaB fiir den Protcingeh. von Honig. (Journ. 
Assoc. official. agricult. Chemists 13. 136—42. 15/2. 1930. Wisconsin, Univ.) Gd.

G. Steinhoff, Ein Verfahren zur Bestimmung von schwefliger Saure in  Hackfleisch 
mittels Benzidins. 25 g Fleisch tibergieBt man mit schwach alkal. W., erwarmt auf sd. 
W., filtriert durch W atte in 250-ccm-Kolben, wascht nach, sauert mit Essigsaure stark 
an u. fiigt 15 ccm Benzidinlsg. (20 g Benzidin in 35 ccm konz. HC1 gel., mit W. auf 1 1 
gebracht) hinzu. Dann ldart man mit je 5 ccm K.1Fe(Clśr)e u. Zn-Aeetatlsg. nach Ca r r e z
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u. fiillt zur Markę auf. 100 ccm F iltrat werden m it 10 ccm 30/0ig. H20 2 osydiert, worauf 
das friihere S02 ais Benzidinsulfat nach 5 Min. Yollstandig ausfallt. Man filtriert dureh 
kleines Filter, wascht m it wenig W. nach, spult Filter u. Nd. mit W. an u. titriert bei 
60° mit 0,1-n. N-NaOH gegen Phenolphtlialein. 1  ccm Lauge =  32 mg S02 in Fleiseh. 
Gute t)bereinstimmung mit ais BaS04 gewogeneri ,Werten. — Das Verf. versagt bei 
Gelatine, weil die Lsg. nicht klarbar ist, bei Backobst wegen der Bindung der S02 
in Glucose; bei diesen ist Dest. erforderlich. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 58. 649—50. 
Nov./Dez. 1929. Berlin, Staatl. Nahrungsm.-Unters.-Anst.) G r o s z f e l d .

J. Pritzker, Zur Bestimmung des Butterfettes in butterlialtigen Kochfelten. Nach- 
priifung der A- u. B-Zahl nach B e r tra m  (C. 1924. II. 562) u. der Buttersaurezahl 
nach K u h lm an n  u . G ro s z fe ld  (C. 1926. I. 3288). Bei letzterer bestatigte sich, 
daB weder GroBe des App., noeh Zeitdauer der Dest. von EinfluB waren. Fiir Best. 
der A-Zahl u. B-Zahl bewiihrte sich besonders die vereinfachte Ausfiihrungsform von 
Baum ann, K u h lm an n  u . G ro s z fe ld  (vgl. G ro sz fe ld , Anleitung, S. 31). Ge, 
funden wurden in 13 Butterproben versehiedenster Herkunft: Buttersaurezahlen 17,6 
bis 20,9, A-Zahlen 5,8—7,1, B-Zahlcn 27,4—32,0 (bei einem ranzigen, iiber 10 Jahre 
alten Butterfett 33,9). Ein Erhitzen von Butter rief bei nu, Buttersaurezahl, A- u. 
B-Zahl, RMZ. keine wesentliehe Anderung hervor, die PZ. stieg bei 232° von 2,4 auf
3,1. Bei Filtration des RMZ.-Destillats mit Kieselgur nach Angaben von G ru n  wurden 
besonders klare Filtrate erhalten, u. daraus berechnetc RMZ. in Verb. mit PZ. lieferte 
auch fiir cocosfetthaltige Kochfette mit Butterzusatz einwandfreie Resultate fur den 
Butterfettgeh., gut mit den aus A- u. B-Zahl, sowio aus Buttersaurezahl iiberein- 
stimmend. Empfehlung, weitero Verss. nach allen 3 Verff. anzustellen. (Ztschr. Unters. 
Lebensmittel 58. 592—99. Nov./Dez. 1929. Basel.) G ro sz fe ld .

Emil Gellert, Bcrlin-Wilmersdorf, Verfahren zur Teigbereitung aus VollkornmM, 
dad. gek., daB man ais Triebmittel an Stello von Hefe, Sauerteig oder Backpulyer 
einen nicht vorbehandeltcn Naturhonig verwendet. — 6 kg Weizenschrot, 3 kg Roggen- 
schrot, 0,4 kg Bliitenlionig, 0,1 kg Cl u. 0,1 kg Salz werden zur Herst. yon Schrotbrot 
verwandt. (D. R. P. 492 052 KI. 2c vom 6/12. 1927, ausg. 15/2. 1930.) M . F. M u l l e r .

Societe Fraisse Freres, Cavaillon, Augustin Anne Franęois Rambaud, Apt, 
und Societe P. Novarre & Fils, Paris, Verfahren zum Kandieren von Fruchten, dad. 
gek., daB die Zuckerlsg. von oben in die einzelnen Behalter eingefuhrt u. auch wieder 
von oben daraus abgcleitet u. dureh wagerechte Rohrleitungen von Behalter zu Be
halter gefiihrt wird, derart, daB die bei groBter Konz. in den ersten Behalter einflieBende 
Zuckerlsg. mit stetig abnehmender Dichte von einem Behalter zum andern wandert 
u. schliefllich stark verdunnt aus dem letzten Behalter abflieBt. (D. R. P. 491 649 
KI. 53c vom 16/5. 1926, ausg. 22/2. 1930. F . Prior. 8/1. 1926.) S c h u t z .

Charles Fraisse, CavaiOon, Frankr., Verfahren und Vórrichtung zum HersleUen 
von kandierten Friichten. (D. R. P. 492630 KI. 53c vom 12/3. 1926, ausg. 27/2. 1930.
F. Priorr. 8/4. u. 19/8. 1925. — C. 1929. II- 1359 [A. P. 1703730].) S c h u t z .

Internationale Nahrungs- & GenuBmittel-Akt.-Ges., Schaffhausen, Schweiz 
(Erfinder: Hermann Standinger und Thadeus Reichstein, Ziirich), Herstellung 
eines Produktes, welches fiir die Aromatisienmg von Nahrungs- und Oenufimilleln, ins
besondere von Kaffeesurrogaten, bestimmt ist. (D. R. P. 489 613 KI. 53d vom 5/11.
1925, ausg. 23/1. 1930. — C. 1927. I. 2613 [E. P. 260 960], 1929. II. 668 [Schw z. P.
130 605— 130 608].) Sc h o t t l a n d e r .

Lonis Weil, Frankreich, Herstellung von chemisch stdbilisierter Hefe. (F. P. 665 009 
vom 3/12. 1928, ausg. 13/9. 1929. D. Prior. 31/12. 1927. — C. 1929. II. 363 [E. P. 
303 353].) M . F. M u l l e r .

General Seafood Corp., iibert. von: Clarence Birdseye, Gloucester, V. St. A., 
Nalirungsmittel. Frisches Fischfleisch wird zcrkleinert, mit den klebrigen Teilen des 
Fisches vermischt u. einem GefrierprozeB ausgesetzt. (Can. P. 274442 vom 13/1.
1926, ausg. 4/10. 1927.) SCHUTZ.

Dr. N. Gerber’s Co. m. b. H., Leipzig, Verfaliren zur butyrometrischen Messung
des Fettgelbaltes von Rahm und anderen lujchprozentig&n Molkereiprodukten, dad. gek., 
daB Saure- u. Amylalkoholzusatz, Fettgeh. u. Skalenteilung zueinander in ein Ver- 
haltnis gebracht werden, welches auf Grund d e r  mit dem Fettgeh. sehwankenden 
Verteilung von Amylalkoholanteilen, bzw. -prodd. auf Fett u. Saure bereehnet wird. — 
Die Eichung des MeBapp., die bisher auf empir. Wege erfolgte, soli zur Vermeidung 
der dabei auftretenden Ungenauigkeiten dureh Rechnung erfolgen. Die U n te ran sp riich e
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betreffen Vorsch]dge, wie eine miiglichst geradlinige Eichkurye erhalten wird. (D. R. P. 
492 532 KI. 421 yom 2/8. 1927, ausg. 1/3. 1930.) H e i n e .

XVII. Fette; Wacłise; Seifen; Wascłimittel.
Harry W. Błock, Wirkung des Abschcidungsverfahrens von Fetten auf die 

Brecliungszalil derselben. Ein Erhitzen von Fettgewebe fiir langere Zeit in offenen 
Sehalen bewirkt infolge von Oxydation eine Erhohung des Brechungswertes, die durch 
Erhitzen unter N, yermiedcn werden kann, besser noch durch Erhitzen des Fettgewebes 
8 Stdn. lang im Autoklayen bei 15 Pfund Druck in verschlossenen Róhren. Bei Angaben 
iiber Brechungswerte von Fetten seitens yerschicdener Untersuchcr mufi stets die Art 
der Vorbehandlung angegeben werden. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 13 
142—46. 15/2. 1930. Purdue, Univ.) G r o s z f e l d .

H. I. Waterman und M. J. yan Tussenbroek, Nahere Untersuchung der Um- 
setzungen, die beim Erhitzen von Olen und Fettsauren mit aktivem Nickel auf Tragem 
cnlstehen. (Vgl. C. 1930. I. 1241.) Die Hexabromidzahl fiir Sojabohnenól, bestimmt 
nach dem Verf. von C a r r i e r e  (C. 1930. I. 1719), wird durch die ublichen Verff. der 
Dcsodorisierung, wie sic in der Praxis ausgefiihrt werden, nicht beeinfluBt. Die Hexa- 
bromidzahl wird durch Erhitzen im Vakuum auf 225° erniedrigt u. diese Erniedrigung 
durch die Ggw. von Kieselgur u. besonders deutlicli in Bertihrung mit akt. Ni gefórdert. 
Die gleiche Ordnung wurde bei Best. der SZ. beobachtet, die am hóchsten bei den 
Verss. war, bei denen das Ol im Vakuum bei Ggw. von akt. Ni erhitzt wurde. Elaidin- 
saure ist gegen akt. Ni auf einem Trager relatiy bestandig, ahnlich wie Olsaure. (Chem. 
Weekbl. 27. 146—47. 8/3. 1930. Delft, Techn. Hoclisch.) G r o s z f e l d .

Thomas Percy Hilditch und Eveline Ellen Jones, Fette der Samen der Umbelli- 
ferae. I. Heracleum sphondylium und Angelica sylvestris. Die Fettsauren des Oles 
der Petersiliensamen (Petroselinum satiyum) enthalten 76% Petroselinsaure, 15% Ol
saure, 5,5% Linolsaure, 2,5% Palmitinsaure u. 1% hoherer gesatt. Fettsauren. — 
Heracleum sphondylium-. Olgeh. der Samen 12,1%, VZ. 282,2, freie Fettsauren 6,9%, 
Jodzahl 89,1, Uiwerseifbares 4,6%. — Angelica sylvestris: Olgeh. der Samen 17,3%, 
VZ. 288,5, freie Fettsauren 9,6%, Jodzahl 114,8, Unyerseifbares 5,9%- Zus. der 
Fettsauren aus Heracleum sphondylium: Palmitinsaure 4,3%, Petroselinsaure 19,1%> 
Olsaure 51,6%, Linolsaure 25,0%- — Fettsauren aus Angelica sylvestris, Palmitin
saure 3,7%, Petroselinsaure 19,6%, Olsaure 43,9%, Linolsaure 32,8%. (Biochemieal 
Journ. 22. 326—30. 1928. Liverpool, Univ.) S c h o n f e l d .

H. P. Kaufmann, Beitrdge zur Kenntnis der Kakaobuttcr. III. Die Anreicherung 
der ungesattigten Bestandteile der Kakaobutter zum Zweck der Reinheitspriifung. Studien 
auf dem Feltgebiet. XVI. Mitt. (II. vgl. C. 1930. I. 1718.) Von yerschiedenen Losungs- 
mitteln zur Anreicherung der ungesatt. Anteile erwics sich nach Verss. yon B o s z b a c h  
Aceton (vgl. auch V. R a a l t e ,  C. 1929. II. 2124) ais das geeignetste: 20 g Kakaobutter 
werden geschmolzen u. nach Abkuhlen, aber noch fl., 200 ccm Aceton zugefiigt. Das 
Gemisch bleibt uber Nacht bei Zimmertemp. oder 5—6 Stdn. in W. yon 15° u. dann 
genau 1 Stde. in W. yon 5° stehen. Dann wird abgegossen oder filtriert, u. auf sd. W., 
schlieBlich im Vakuum das Aceton yerdampft, Rest etwa 1—2 g. Darin (18 Proben) 
gefunden JZ. 54,6—58,0, RhZ. 45,2—48,0. Diese Zahlen sind bei Verfalschungen, 
z. B. mit ErdnuBol, Riiból, Cottonol, Sojaól, Cocosól, nach Verss. von L t j t e n b e r g ,  
selbst bei nur 2% Zusatz, wesentlich yerandert, wie an Beispiclen dargelegt wird. 
(Chem. Umschau, Fette, Ole, Wachse, Harze 37. 17—21. 29/1. 1930. Jena, Uniy.) Gd.

H. P. Kaufmann und M. Keller, Beitrdge zur Kenntnis der Kakaobutter. IV. Die 
Erlcennung geharteler Fette mit Hilfe des spektroskopischen Nickelnaehweises. Studien 
auf dem Feltgebiet. XVII. Mitt. (III. vgl. vorst. Ref.) Nach Durchprufung der bis- 
herigen chem. Verff., die bei geharteten Fetten wegen des heute meist sehr kleinen 
Ni-Geh. (z. B. gefunden bis herab zu 0,001 mg Ni/kg Fett) yersagen oder sehr groBe 
Fettmengen zur Analyse erfordern, wurde ein Verf. gefunden u. beschrieben, das den 
Nachweis des Ni noch in 10 g F ett u. darunter ermóglicht. Die Isolicrung des Ni erfolgt 
entweder nach Veraschung, oder (bei groBeren Fettmengen, uber 10 g) nach Aus- 
schiittlung des in doppeltem Vol. gel. Fettes mit konz. HC1, wobei etwa 98—99% Ni 
ausgezogen werden, durch Elektrolyse u. Niederschlagung auf yerkupferter Pt-Spitze 
in besonderer Anordnung. Die Aufnahme der Funkenstrecke erfolgt photograph., 
wie einzeln beschrieben u. an Hand von Spektrogrammcn erlautert wird. Aus Zahl 
u. Intensitat der auftretenden Ni-Linien lassen sich auch quantitative Anhaltspunkte
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fiir die Ni-Menge gewinnen. Die Priifung der Reagentien auf Ni-Freiheit bedarf be- 
sonderer Sorgfalt. (Chem. Umsehau Fette, Ole, Wachse, Harze 37. 49—60. 26/2. 1930. 
Jena, Univ.) G r o s z f e l d .

Aurelio O. Cruz und Augustus P. West, Wasserhelles Cocosnufiól und Cocosnufi- 
mehl. Durch k. Pressung von gesclialtcn (von den braunen ilu (3 er en Teilen —• parings — 
befreiten) NuBkernen erhaltenes wasserhelles 01 hat hohe VZ. 261,4 (Paringsól 243,7), 
niedrige JZ. 5,4 (19,7), freie Saure 0,05 (0,77), Unyerseifbares 0,15 (0,29), Refraktion
1,4522 (1,4550), D .3°4 0,9150 (0,9144), D .364 0,9114, D .4°4 0,9079, D .« 4 0,9043. Der 
PreBriickstand bildet einen selir weiBen u. reinen Kuchen, der nach Extraktion u. Ver- 
mahlung ais Mehl fiir Cocoskuchen dienen kann. Dieses CoeosnuBmehl enthalt etwa 
20% Protein. (Pliilippine Journ. Science 41. 51—58. Jan. 1930. Manila, Bureau of 
Science.) " G r o s z f e l d .

Alex. Sehwarcman, Leinól. Geschichtlicher Riickblick auf die Ver\vendung 
von Leinól in friiherer Zeit, sowie Besprechung seiner Herst. u. Eigg. (Drugs, Oils 
Paints 45. 263. Jan. 1930.) " SlEBERT.

E. BureS und A. Kracik, Ol aus den Samen des Bilsenkrautes. (Ćasopis Cesko- 
slovenskćho Lćkarnictya 9- 229— 36. 249— 55. 15/12. 1928. — C. 1929.1. 2434.) M a u t .

J. D. Kandilis und N. S. Karnis, Das griechische Tabalesamenol. Aus 30 M u ste rn  
Tabaksamen stellten Yff. durch CS2-Extraktion Tabaksamenól her. Dor Samen 
stammte nur y o n  griech. S o rte n . Er e n th a l t  33,68—41,98 (M itte l 36,85) %  Ol. Dessen 
Konstanten sind: Jodzahl =  117.8—137,9, D .20 =  0,9253—0,9440, Lichtbrechung
(25°) =  1,4735—1,4828, Siiuregrad =  2,25—16,93, Y Z. =  186,8—201,6, H EH N ER -Zahl 
95,21—96,34, REICHERT-M EISSL-Zahl 0,32—2,03, PoL E N SK E-Z ahl 0,15—0,30. Die 
Farbenrkk. nach H e y d e n r e i c h , H a u c h e c o r n e , S o l t s ie n , V il l a v e c c h ia -F a b r is  
sind positiy, die nach B e l l i e r  nicht ausgesprochen, u. die Rk. nach I I a l p h e n  negatiy. 
Das Trocknungsvermogen, in Gewichtszunahme gerechnet, betragt 6,9—7,6%. Das Ol 
ist in die Gruppe der trocknenden Ole zu klassifizieren. (Praktika 4. 475—81.
1929.) F r i e s e .

Hans v. Euler, Margareta Rydbom und Harry Hellstróm, Zur Kenntnis der 
SbCl3-Iłeaklion von Tranen. Man kann eine Anreicherung des A-Vitamins im Tran 
dadurch erreichen, daB man die Fettbestandteile yerseift. Im unyerseifbaren Anteil 
ist dann das Vitamin stark konz. Das Verf. arbeitet jedoch nicht ganz ohne Verluste. 
Vff. haben deshalb yersucht, die Vitamine des Trans durch Zusatze von Losungsmm., 
die sich mit Tran nicht in jedem Verhaltnis mischen, fraktioniert herauszuldsen. Die 
Verss. ergeben, daB man die die SbCl3-Rk. gebenden Polyene des Trans durch Schiitteln 
mit 96%ig. A. anreichern kann. Ais Ausgangsmaterial diente norweg. Dorschleber- 
tran yon 1,2 CLO. Dayon wurden 150 ccm m it 450 ecm 96%ig. A estrahiert. Nach 
dem Trennen der Schichten u. dem Abdampfen des A. zeigte die Transchicht 1,15 CLO, 
wahrend der Abdampfruckstand der A.-Schicht 2,8 CLO liatte. Die Transchicht 
wurde nochmals mit 450 ccm A. extrahiert. Danach zeigte die Transchicht 1,13 CLO, 
wahrend der zweite alkoh. E xtrakt 4,8 CLO aufwies. DaB der zweite E strak t fast 
doppelt so stark ist wie der erste, wird yerstandlich, wenn man annimmt, daB das 
die Farbrk. mit SbCl3 gebende Polyen in A. relatiy wenig 1. ist u. bei beiden Estrak- 
tionen bis zur Lóslichkeitsgrenze aufgenommen wird. Bei der ersten Extraktion 
werden aber auBerdem noch andere, die Farbrk. nicht gebende, in A. leichter 1. Stoffe 
aus dem Tran entfernt, so daB sie bei der zweiten Extraktion in viel geringerer Menge 
in den A. iibergeken. Dadurch wird der Extrakt I I  hinsichtlich des farbgebenden 
Polyens starker. Die Anreicherung der Polyene in dem aus der A.-Schicht gewonnenen
Ol wurde aueh spektrophotometr. konstatiert. Ferner ■wurden die spektrophotometr. 
Messungen mit den von MORTON ul H e il b r o n  (C. 1929. I . 2089) ausgefiihrten ver- 
glichen. (Biochem. Ztschr. 208. 73—78. 30/4. 1929. Stockholm,Univ., Biochem. 
Inst.) WlLLSTAEDT.

Julian Gil Montero, Die gehdrteten Ole und ihre Anioendung in  der Seifenindusirie. 
(Quimica e Industria 7 . 28— 29. Febr. 1930.) WlLLSTAEDT.

J.-H. Frydlender, Dic Aflmnolamine und ihre industriellen Anwendungen. Verbb. 
der Formeln NH0ji i2(CH2CH2OH)3,2i1 u. Deriyy. von ilmen dienen in  Gemeinschaft 
mit Fettsauren zur Herst. von Seifen. Diese eignen sich durch ihre gleichzeitige Loslich- 
keit in W. u . yielen organ. Losungsmm. gut ais Emulgierungsmittel, B en e tzu n g sm itte l, 
Reinigungsmittel usw. (Rey. Produits ehim. 33. 33—37. 31/1. 1930. Paris.) R. SCHM.

R. Manschke, 'Teztikeifcnprobl-eme. Vf. b e sp r ic h t e ine  R e ih e  y o n  Prob lem en ,
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die bei der Herst. von Seifen fiir die Textilindustrie auftauchen. (Monatsschr. Textil- 
Ind. 45. 33—34. 82. Jan. 1930.) B r a u n s .

Bruno Walther, Modeme Wdschereiforschung. Nach einer kurzeń Einftihrung 
behandelt Vf. die Theorie des Wascliens, die Waschereiforschung u. die dazu erforder- 
lichen Hilfsmittel, den Chemiker u. das Waschereigewerbe u. den Ausbau u. 
Organisation des Wiischereigewerbes. (Monatsschr. Textil-Ind. 45. 79—81. Febr.
1930.) B r a u n s .

Elizabeth Hill, Kilnsllichz B&schmutzung von JBaumwollproben fiir Reinigungs- 
versmhe. Besohreibung von Verss. iiber kiinstliche Beschmutzung von Baumwoll- 
waren zum Zwecke der quantitativen Best. von Wasoheffekten. Die Proben wurden 
mit Olgemischen bestimmter Zus., mit Staub, LampenruB, Druckersehwarze u. ahnlichem 
bestaubt- u. in einer kleinen Wasohmaschine gewaschen. Zur Best. des Wascheffektes 
■wurde eine photometr. Methode angewandt, da die gewiohtsmaflige Best. des ent- 
fernten, Schmutzes ungeniigende Rasultate gab. (Journ. agricult. Res. 39. 539—48. 
1/10. 1929. Washington.) B r a u n s .

A. Lund, Trocknung von orgauischsn Lósungen mit leichtfliichtigen Losungsmitteln. 
Der verwendete Scheidetrichter (Jenaer Fabrikat), der unmittelbar iiber dem Hahn 
eine Glasfilterplatte tragt, wird oben mit einem gedampften, naB aufgesetzten u. mit 
A. aufgezogenem KorkstopEen versohlossen. Man gibt z. B. eine ath. Fettsaurelsg. 
hinein, fiigt passende Menge Na2SO., zu, sehiittelt u. laBt stehen, bis die Lsg. trocken 
ist, óffnet den Hahn u. die Lsg. flieBt dureh das Filter. Falls das FlieBen nachlaBt, 
verschlieBt man, indem man den Stopfen mit dem Daumen festhalt. Die Handwarme 
treibt dann die FI. dureh Sulfat u. Filter. Auswaschen in gleieher Weise. Yorteile 
sind rasches Arbeiten, leichtes u. vollstandiges Auswaschen, Vermeidung von Lósungs- 
mittelverlusten. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 37. 29. 29/1. 1930. 
Oslo.) G r o s z f e l d .

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

Hugo Kiihl, Olattin, ein aufgeschlossenes Appreturmittel. Dio Herst. u. die Eigg. 
des Oldttins, eines Starkę u. EiweiB enthaltenden Appreturmittels, wird besehrieben. 
(Ztschr. ges. Textilind. 33. 150—51. 26/2. 1930.) B r a u n s .

— , Impragnieren seidener Striimpfe zum Schutze gegen Schmutzsprilzer bei schlechtem 
Wetter. Dureh leichte Impragnierung der Striimpfe mit einer Lsg. von Paraffin in 
einem fluchtigen Lósungsm. bleiben Schmutzspritzer zwar an dei; Strumpfen hangen, 
lassen sich aber dureh Abbursten wieder leicht entfernen. Die Impragnierung vertragt 
mehrere Waschen, ohne ihren Effekt einzubiiBen. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 154. 
26/2. 1930.) B r a u n s .

Chas. E. Mullin, Kunstseidenole und ihre Entfernung. Die zum Olen von Kunst-
seide am besten geeignetea Ole, das Reinigen der Kunstseido yor dem Farben u. 
Finishen, die Gefahren der ungleichmaBigen Reinigung u. die Wichtigkeit der pn- 
Kontrolle bei diesen Prozessen wird behandelt. (Cotton 94. 395—96. Febr.
1930.) B r a u n s .

— , Schwierigkeiten beim mechanischen und chemischen Verarbeiten der Kunstseide.
Die Ursachen von Schwierigkeiten beim Verarbeiten der Kunstseide kónnen in der 
UngleiclimaBigkeit des Fadens, yerursaoht dureh ungeeignete Schliehtemittel, un- 
sachgemaBes Winden, Spulen u. Scheren, unegales Weben u. Wirken, u. in un- 
richtiger Bleiche liegen. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 149—50. 26/2. 1930.) B r a u n s .

Fred. Grove-Palmer, Die Erzeugung des Knirschens auf Seide. Es wird das 
Knirsehendmachen yon Seide dureh Yorbehandlung mit Marseillerseife u. Nach- 
behandlung mit Ameisen- oder Weinsauro besprochen. (Canadian Textile Journ. 46. 
Nr. 47. 26—28. 36. 21/ 1 1 . 1929.) _ _ B r a u n s . '

Hellmut Bundesmann, tfber enzymitische Entschlichtungsmittel. Zusammen- 
fassende allgemsine Angaben iiber die enzymat. Entsohlichtungsmittel Diastafor, 
Novofermasol, Degomma, Biolase. (Leipziger Monatsschr. Textil-Ind. 44. Fachheft 3. 
123—26. Noy. 1929.) H e s s e .

Rudolf Buchheim, Glanzslellen in Kunstseidegeweben. Die Ursachen von Glanz- 
stellen in Kunstseidegeweben werden besprochen. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 116 
bis 117. 12/2. 1930.) B r a u n s .
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N. L. Karawajew und P. N. Odinzow, V om Flaum des Kendyrs. Die chem. 
Unters. des Flaums des Kendyrs (Apccynum rtnelum) ergab folgendes: Asche 2°/0, 
EiweiB 2,4°/0, reine Cellulose 37,0%, Pentosane 20,8%, Lignin 30,4%, Galaktan u. 
Mannan 1,0% Extraktion m it A. 1,0%. A. 1,7% u. Rohcellulose 47,43%. Eine 
alkal. Kochung des rohen Flaums gab einen holien Alkaliverbrauch u. reine Cellulose 
m it 92,6% a-Cellulose, aber eine Ausbeute von nur 24,9%. Der Kendyrflaum kann 
nicht ais Rohstoff zur Herst. von Nitrocellulose dienen. (Papierfabrikant 2 8 . Verein 
d. Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingeniere 133—36. 2/3. 1930. Staatsuniv. Tasch- 
kent.) B r a u n S .

Fred. Grove-Palmer, Ein briłisches GewiicJis ah Ersalz fiir BaumwoUe. Es wird 
das Vork., die Gewinnung u. die Eigg. u. die Verwendungsmóglichkeiten der so- 
genannten engl. kiinstlichen Baumwollc, einer ramieahnlichen Faser, besprochen. 
(Testile Colorist 53. 101—03. Febr. 1930.) B r a u n s .

Albert Muller, Hautwolle. Die Unterschiede zwisehen Hautwolle u. Gerberwolle, 
fiir die man richtiger abgeschwitzte Wollc sagen wiirde, u. ihre Gewinnungsverff. 
werden erortert. (Monatsschr. Textil-Ind. 45. 77—78. Febr. 1930.) B r a u n s .

Albert Parsons Sachs, Nichtschrumpfende Wolle durch Chlorierung. Vf. besprieht 
an Hand der Literatur das Unschrumpfbarmachen von Wolle durch Einw. von Cl. 
Chlorierung der Wolle verursacht neben der Verminderung der Schrumpfbarkeit 
auch eine Verminderung der Verfilzbarkeit. Die Chlorierung muJ3 genau kontrolliert 
werden u. abgebrochen werden, wenn nicht mehr ais 5% der Faser u. Mkr. Scliiidi- 
gungen zeigen. Die Chlorierung wird besser mit unterchloriger Saure ais mit freiem 
Cl ausgefiihrt. "Obcrehlorierung ruft ein Gelbwerden der Faser, eine Verminderung 
der ReiBfestigkeit u. der Elastizitat, eine steigende Affinitat zu Farbstoffen, geringere 
Widerstandsfahigkeit gegen W. u. SchweiB hervor. (Textile Colorist 52. 89—92. 126. 
Febr. 1930.) B r a u n s .

Walter M. Mitchell, Korrosionswidersiandsfahige Legierungen fiir Zellstoff- und 
Papicrfabriken. Nach einer Erórterung des Korrosionsphanomens, der in Papier- 
u. Zellstoffabriken auftretenden Korrosionsersclieinungen, bcspriclit Vf. die Zus., 
Eigg. u. Verwendung von Chromnickelstalilen, wie V4A-Stahl yon K r u p p  u. dem 
amerikan. E n d u r o  K A4-Slahl, in solchen Betrieben. (Paper Trade Journ. 90 . 
No. 8. 155—59. 20/2. 1930. Massillon, Ohio.) B r a u n s .

Andreas Christensen, Eisenlegierungen im Sulfilzellsloffbeirieb. Nach kurzer 
Schilderung der Korrosionserscheinungen in Sulfitzellstoffabriken wird die Zus. der 
von den K r u p p w e r k e n  in Deutsehland u. der von der C h e m i c a l  F o u n 
d a t i o n  in Amerika hergestellten korrosionswiderstandsfahigen Stiihle, ihre Ver- 
■wendung in Sulfitzellstoffabriken u. die Kosten besprochen. (Paper Trade Journ. 
90 . No. 8. 266. 20/2. 1930. Rhinetander, Wis.) B r a u n s .

W. Brecht, Betriebskonirolle in modernen Holzsloff-Fabriken. Die Erzeugungs- 
menge u. Giite des Holzschliffes ist bei konstanter Leistungsaufnahme der Schleifer u. 
gleichmaBiger Holzbeschaffenheit im wesentlichenMaBe von der Steinscharfe abhiingig. 
Zwisehen der Vorschubgeschwindigkeit, der Erzeugungsmenge u. dem spezif. Leistungs- 
verbrauch bestehen gesetzmaBige Zusammenhange. Dazu ist ein neues MeBgerat zur 
laufenden Aufzeichnung der Vorschubgeschwindigkeit in Stetigschleifern entwickelt 
worden. Dieses gibt der Schleiferbedienung jederzeit zuverlassigen AufschluB iiber 
den Zustand des Schleifcrs u. laBt erkennen, wann u. in welehem MaBe der Stein 
gescharft oder gestumpft werden muB. Die bisherigen umstandlichen u. zeitraubenden 
Kontrollverff., wie z. B . die Best. des Schmierigkeitsgrades u. der ReiBlange in Verb. 
m it mkr. VergróBerung zeitweise entnommener Stoffproben, konnen dadurch wesent- 
lieh eingeschrankt werden. (AEG.-Mitt. 1 9 2 9 . 784—89. Dez.) B r a u n s .

Fred. Grove-Palmer, Nutzkolzabfall, Papier und Nebenprodukte. Vf. behandelt 
die Verwendung von Nutzholzabfallen fiir die Zellstoffindustrie u. die Gewinnung 
anderer wertvoller Prodd. daraus. (Paper Ind. 11 . 1932—34. Febr. 1930.) B raU N S .

Arthur St. Klein, Neuere Verfaliren zur Herstellung von Papierstoff, besonders aus 
Holz. (Le Papier 3 2 . 1205—16. 15/11. 1929. — C. 1 9 2 9 . I. 3050.) B r a u n s .

Merle B. Shaw und George W. Bicking, Kunstseide ais Papierrohstoff. Die 
steigende Zunahme an Kunstseide in Lumpenabfallen fiir die Papierfabrikation ver- 
anlaBten Yff., die Eignung von Kunstseide ais Papierrohstoff zu priifen. Kunst- 
seidene Lumpen aus Viscose, Nitroseide, Cu-Seide u. Acet-atseide wurden wio ge- 
wóhnliche Lumpen mit Alkali u. Kalk gekocht u. der erhaltene Papierstoff allein u. 
in  Mischung mit Sulfitzellstoff zu Papierblattern geschopft u. diese auf ReiBfestigkeit,.
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Falz- u. Berstfestigkeit gepriift. Dabei zeigte sieli, daB Kunstseide nicht ais Papier- 
rohstoff zu gebrauchen ist. Die Festigkeit des fertigen Papieres hangt von der Lange, 
Festigkeit u. Biegsamkeit der Faser u. dem Zustand der Faserenden ab. Je mehr 
die Enden zerfasert sind, desto besser ist die Beriihrung zwischen den benaclibartcn 
Fasern, die die Verfilzbarkeit bei der Blattbldg. begiinstigen. Durch den charak- 
teristischen Festigkeitsverlust der Kunstseide beim NaBwerden bricht dio Faser, olmo 
daB die Enden verfransen, was fiir die gute Falzfestigkeit notwendig ist. Kunstseide in 
Mischung mit anderen Fasern setzt den Wert des daraus hergestellten Papiers sehr lierab. 
(Bureau Standards Journ. Res. 4. 203— 10. Febr. 1930. Washington.) B r a u n s .

Lad. Rys, Chemie und Technologie der Zellstoffbleiche. (Vgl. C. 1929. I. 1872.) 
Nach einigen allgemeinen Betrachtungen u. Schildorung der techn. Entw. der Zell
stoffbleiche beschreibt Vf. ein yon ihm ausgearbeitetes Bleichverf. u. die dazu not- 
wendige Apparatur. Nach diesem Verf. wird der mit Alkali vorbehandelte u. gut 
ausgewaschene Stoff zunachst mit etwa 70—90% der erforderlichen Gesamtchlor- 
menge yorchloriert, ausgewaschen, einer zweiten Alkalibehandlung mit etwa 1/2—1 %  
Atznatron unterworfen u. nach abermaligem Auswaschen wie gewóhnlicli fertig 
gcbleicht. Die Vorteile dieses Bleichverf. sind 30%ig. Chlorersparnis, hochweiBe 
Farbę, gute Ausbeute bei guten chem. u. mechan. Eigg. des fertigen Stoffes. Das 
Verf. kann kontinuierlich durchgefiihrt werden, die Kosten fiir dio Hilfschomikalien 
sind gering. (Zellstoff u. Papier 10. 161—66. Marz 1930.) B r a u n s .

W. Arens, Forłschriitliches aus einer modernen Bleiclianlage. Es wird die Ver- 
wendung yon fl. Cl zur Horst. von Bleiehlauge, die Herst. selbst u. das Bleichen bei 
hoher Stoffdichte behandelt u. ein Vergleich zwischen der Hollander- u. der Konz.-
Bleiche gozogen. (Zellstoff u. Papier 10. 166—69. Marz 1930.) B r a u n s .

P. K. Baird und R. H. Doughty, EinflufS von Bleichdnderungen auf die Fesłig- 
keilseigenschaften von leichtbleichfahigem Fichtensulfitzellstoff. Die Unters. des Ein- 
flusses yon Anderungen in den Bleiehbedingungen auf dio Festigkeit des gebleichten 
Zellstoffes ergaben, daB das Zerfasern des ungebleichten Zellstoffes keinen EinfluB 
anf die Eestigkeitseigg. weder des ungebleichten, noch des gebleichten Stoffes hat. 
Die Zunahme des Stoffumlaufes im Bleicher von 1—8 Umlaufen pro Min. verursachte 
eine Abnahme der Berstfestigkeit u. der Falzzahl, ohne die Dehnung u. die ReiBfestig- 
keit zu beeinflussen. Die Geschwdndigkeit der Festigkeitsanderungen nahm mit stei- 
gender Umdrehungszalil zu. Die Zunahme der Stoffdichte von 2—7% erhohte die 
Berstfestigkeit, yerminderte die ReiBfestigkeit, hatte aber keinen EinfluB auf die 
Dehnung u. Falzzahl. Der Grad der Festigkeitsyeranderungen nimmt mit zunehmender 
Stoffdichte nur langsam zu. Steigen der Temp. von 21° auf 41° bewirkt eine geringe 
Abnahme der Falz- u. der ReiBfestigkeit, hat keinen EinfluB auf die Berstfestigkeit 
u. yerursacht nur eine geringe Zunahme der Dehnung. Die Geschwindigkeit der Festig
keitsyeranderungen war bei hoherer Temp. gróBer. Mit steigenden Mengen des Bleich- 
mittelzusatzes im Verhaltnis zum Stoff von 12,3—17,0°0/ zu einem leichtbleichfahigen 
Sulfitzellstoff nehmen alle Festigkeitseigg. mit Ausnahme der Berstfestigkeit ab. 
Diese Einfliisse konnen einer Kombination chem. u. mechan. Einww. wahrend der 
Bleiche zugeschrieben werden, welche die Defibrillierung u. die Hydratation der Faser 
beim Mahlen u. sowohl die papiermachenden Eigg. ais auch die Faserfestigkeit be
einflussen. Wahrscheinlich spielt auch die Alkalinitat der Bleichlsg. eine Rolle. Die 
Abweichungen von den Ergebnissen anderer Forscher konnen in den Unterschieden 
der physikal. Priifungsmethoden begriindet sein. (Paper Trade Journ. 90. Nr. 8. 
175—83. 20/2. 1930. Madison, Wis.) . B r a u n s .

M. Meunier, Das Trocknen von Papier. Vf. bespricht die Schwierigkeiten, die 
ein ungleichmaBiger Feuchtigkeitsgeh. des Papieres bei dem Mehrfarbendruck yer
ursacht u. beschreibt einen App., mit dessen Hilfe das Papier vor dem Drucken auf 
gleichen Feuchtigkeitsgeh. gebracht wird. (Le Papier 32. 1189—90. 15/11.
1929.) B r a u n s .

W. F. Hoffman und s . R. Olsen, Die Zerslorung von Papier, eine Ubersicht. 
Vff. besprechen den EinfluB der Aciditat auf dio Dauerhaftigkeit yon Papieren u. die 
in den Fabriken angewandten Methoden zur Best. der [H ]. Die Resultate dieser 
Messungen zeigen, daB, wenn ein dauerhaftes Papier hergestellt werden soli, die aktive 
Aciditat nicht hoher ais pH =  4,8—5 sein soli. Es sind noch andere Faktoren, die die 
Dauerhaftigkeit des Papieres beeinflussen u. die yon der aktiven Aciditat abhangig 
sind, so daB eine allgemeingultige [H ] fur fertige Papiere nicht genannt werden kann. 
(Paper Trade Journ. 90. Nr. 8. 171—73. 20/3. 1930. Cloquet, Minn.) B r a u n s .
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Royal S. Kellogg, Zeitungspapierfabrikation. Vf. bespricht in einem Vortrag 
die Yorteilung der Kosten bei der Zeitungspapierfabrikation, die Beschaffung des 
Holzes, die Herst. des Holzschliffes, des Sulfitzellstoffes u. des Papieres, den Dampf- 
verbraueh, die Arbeitskosten, Reparaturen u. die Generalunkosten. (Pulp Paper 
Magazine Canada 2 9 . 209—14; Paper Trade Journ. 90 . Nr. 9. 35—39. 27/2. 1930. 
New York.) B r a u n s .

Walter Sembritzki, U ber geschopfte Papiere. Vf. schildert die frtihere Verwendung 
yon geschopften Papieren u. den Riickgang des Verbrauches infolge zu hoher Ge- 
stehungskosten. Aufziihlung der noch 1925 in Deutschland in Betrieb gewesenen 
Biitten. (Zellstoff u. Papier 10- 179—80. Miirz 1930.) B r a u n s .

K . Bemdt, Aufschlufi von Kiefemholz nach dem Bisulfitverfahren. Autorref. 
eines Vortrages iiber Verss. iiber den AufschluB yon Kiefernholz nach dcm Bisulfit- 
verf., die jedoch zu keinem befriedigenden Ergebnis fuhrten. (Zellstoff u. Papier 10- 
174—75. Marz 1930.) B r a u n s .

H arry  D . Crandon, Anderung der Dichte von Sulfatscliwarzlaugen bei Temperatur- 
anderungen. Mit einer an Hand einer Abbildung beschriebenen Apparatur laBt sich 
die D. von Sulfatschwarzlaugen bis zur dritten Dezimale genau bestimmen. Die D.D. 
ein und derselben Probe bei der gleichen Temp. yariierten bis zu hóehstens 4 Einheiten 
in der 4. Dezimale. Mit ansteigender Temp. gehen die D.D. ziemlich gleichmaBig 
zuruck, so daB man prakt. eine gerade Linie auf dem Kuryenblatt erhalt. Die Anderung 
der D. war bei allen untersuchten Proben iiber das Temp.-Intervall 25:—95° die gleiche. 
(Paper Trade Journ. 89 . Nr. 6. 59—61. 8/ 8. 1929.) B r a u n s .

H. A. Morrison, Das Waschcn des Zellsłoffes auf Vafo.iumfiltem. Die Vorteile 
der Yakuumfilter sind: auBerst geringe feste Teilchen in dem Filtrat, halbautomat. 
Auswaschen, geringerer Verbrauch an W. im Vergleieh zu den alten Auswaschmethod.cn 
u. geringerer Kraftyerbrauch. Es wird das Auswaschen der Schwarzlauge u. das Waschen 
wahrend der Bleiche mit Vakuumsaugfiltern beschrieben. (Paper Trade Journ. 90 . 
Nr. 9. 45-46 . 27/2.1930.) B r a u n s .

W. I. Scharkow, Zur Frage der Qudlung von SulfitceUulose. Vf. schlagt vor, 
die Quellung von Zellstoffpappe nicht durch das Gewicht, sondern durch das Vol. 
d.er adsorbierten NaOH auszudriicken (vgl. D ’A n s  u . J a g e r ,  C. 1 9 2 6 . I .  1738). Die 
„Quellungszahl“ ist also die Anzahl ccm der yon 1 g trockener Pappe adsorbierten 
NaOH. Das Quellungsmaximum fiir Sulfitcellulose betrug ca. 10% NaOH. Das 
Quellungsmaximum von Holz- oder Baumwoll-Zellstoffpappe liegt zwischen 10 
u. 12,5 Vol.-°/o NaOH. Die Loslichkeit der Cellulose entspricht der Quellung. Die 
Quellung der einzelnen Baumwollfaser erreicht aber ihr Masimum erst bei 15—18% 
NaOH. DasVerh. der Pappe u. der einzelnen Faser bei der Quellung wurde niiher unter- 
sucht. — K o n t r a k t i o n  d e r  Z e l l s t o f f p a p p e  b e i  d e r  Q u e l l u n ' g .  
Mit 18,5% NaOH behandelte, in der Langs- u. Querrichtung ausgeschnittene Sulfit- 
cellulosestreifen ergaben hinsichtlich der Kontraktion folgendes: ungebleiehte Cellulose 
Terkurzt sich mehr ais gebleichte. Mittlere Kontraktion in der Langsrichtung 12,8%, 
in der Querrichtung 11,1% fiir gebleichte u. 9,7% bzw. 7,6% fiir ungebleiehte Cellulose. 
Die Verkurzung ist um so kleiner, je hóher die Temp. der Mercerisierung. Hier herrscht 
Tóllige Parallelitat zwischen der Kontraktion der Einzelfaser u. der Pappe. Mit ver- 
schiedenen NaOH-Konzz. ausgefiihrte Verss. ergaben folgendes: zwischen der Kon
traktion der Pappe u. der Einzelfaser (von Baumwollfiltrierpapier) herrscht Analogie 
bis zu 15% NaOH. Oberhalb dieser Konz. steigt die Kontraktionskurve der Einzel
faser, wahj-end die entsprechende Kurve der Pappe seharf zu sinken beginnt. Kom- 
plizierter verlauft die Kontraktion der Sulfitzellstoffpappe. Die im Vergleich zu 
Baumwollcellulose sehwachere Kontraktion der Sulfitzellstoffpappe ist auf den tłber- 
gang von 1. Hemicellulose in die Mercerisierlauge zuruckzufiihren. — V e r d i c k u n g  
d e r  Z e l l s t o f f p a p p e  : diese laBt sich nicht allein auf die Quellung der Einzel
faser zuruckfiihren, beim Quellungsmaximum, bei dem der Durchmesser der Einzel
faser um etwa 78% zunimmt, nimmt die Dicke der Pappe um das Zwanzigfache zu. 
Bei Erhóhung der Temp. von 6 auf 32° sank die Dicke der Kartons auf die Halfte; 
einen noch groBeren EinfluB auf die Dicke der Zellstoffpappe iibte die Konz. der NaOH 
aus. Die Verdickungskurre zeigt ein Maximum bei 10—12% NaOH. Zwischen der 
Kontraktion u. der Verdiekung der Zellstoffpappe besteht keine Parallelitat. Das 
Maximum der Yerdiekung entspricht dem Beginn der Kontraktion. Die Quellung ist 
ein Resultat yon 2 yerschiedenen Vorgangen, der Verdickung u. der Kontraktion der 
Zellstoffpappe. Auch in der Einzelfaser laufen diese beiden Erscheinungen nicht
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parallel. — E i n f l u B  f r e m d e r  B e i m e n g u n g e n  i n  d e r  L a u g e  a u f  
d i e  V e r d i c k u n g  u. V e r k ii r z u n g d e r  P a p p e .  Starkę, 1. Starkę, Deztrin 
u. Glucose erniedrigen die Quellung u. Vei'kiirzung der Pappe um so mehr, je hóher 
ihre Konz. in der Lauge ist. Je hóher der Dispersitatsgrad der Starkę ist, um so starker 
wird die Quellung erniedrigt. Analog erklart sich der EinfluB von p- u. y-Cellulose 
auf die Quelłung. NaCl, Na2C03 u. Na^SO^ erniedrigen in gleicher Weise die Ver- 
dickung gebleichter Sulfitzellśtoffpappe (11,5% NaOH ais Mercerisierlauge), NaN03 
u. Na2Si03 erniedrigen das Quellungsvermogen viel weniger stark. NaCl u. Na^CC^ 
sind ais gleich schadliche Beimengungen der NaOH bei der Viscosefabrikatioń zu 
betraehten. Organ. Na-Salze haben das Quellungsvermógen in der Reihenfolge: 
HC02H  >  CH3 • GOnll >  Citronensaure >  Wcinsaure erniedrigt. Sehr stark erniedrigend 
auf das Quellungsvermógen wirken mehrwertige Alkohole u. Zuckerarten. Mannit, 
SaccJiarose u. Lactose waren von gleicher Wrkg. V611ig verschi()den von diesen Verbb. 
u. Salzen verha.lt sich Harnstoff. Bei einer dcm Quellungsmaximum entsprechenden 
NaOH-Konz. (10—12%) wird die Quellung der Zellstoffpappe dureh Harnstoff sehr 
stark erhóht. In 20°/oig. NaOH ist ein Zusatz von 5°/0 Harnstoff ohne EinfluB, ein 
Zusatz von 5—15°/0 Harnstoff erhoht schwach das Quellungsvennógen, 15—20% 
Harnstoff u. bis 52% setzen es wieder auf den urspriingliclien Wert herab. Die Kon- 
traktion der Cellulose wird dureh Harnstoff abgeschwacht, ein Beweis, daB zwischen 
Verdickung u. Kontraktion kein Zusammenhang besteht. Diese Folgerung bestatigt 
die Annahme, daB die elektrokinet. u. elektrostat. Potentialdifferenz von Cellulose- 
fasern verschieden ist. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 
753—73. 1929. Leningrad, Forstinst.) Sc h ÓNFELD.

W. I. Scharkow, Einflup von Hemicellulose auf die Quellung von Zellstoffpappe 
in Alkalilaugen. Filtrierpapier wurde mit Chlorkalk behandelt u. in NaOH gel.; aus 
der Lsg. wurden mit A. 3 Fraktionen ausgefallt. Die 1. Fraktion war wl. in 10% NaOH. 
Die 2. Fraktion war bei 70—80°, die 3. Fraktion 11. in NaOH. Die 2. Fraktion hatte 
dio Eigg. von P-Cellvlose, die 3. entsprach der y-Cellulose. Die Quellung von Sulfit- 
zellstoffpappe im mercerisierenden Alkali wird dureh p- u. y-Cellulose verschieden 
stark beeinfluBt. (Journ. angew. Chem. [russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 749—52.
1930. Leningrad, Forstinst.) S c h ÓNFELD.

M. M.Tschilikin, Adsorption von Atznatron dureh Cellulose und die Mercerisierung. 
Der Mercerisierungsvorgang u. die NaOH-Adsorption dureh Cellulose sind zwei vollig 
Terschiedene Erscheinungen. Die Mercerisierung ist ein Quellungsvorgang, der mit 
einer gewissen NaOH-Konz. beginnt u. sich mit Erhóhung der NaOH-Konz. bis zu 
einer bestimmten Grenze entwickelt. Die NaOH-Adsorption aus sehwachen Konzz. 
unterliegt bis zur beginnenden CJuellung dem Adsorptionsgesetz. Die NaOH-Adsorption 
in wss. Lsgg. der geąuollenen Cellulose verliiuft entsprechend dem Adsorptionsgesetz 
im gesamten Kurvengebiet bis zu einer Konz. von 400 g/Liter, dem dem Verhaltnis 
lC6H 10O5: lNaOH entsprechenden Grenzgebiet der Adsorption; dies findet jedoch 
nur bei solchen NaOH-Konzz. statt, die weder bei der Mercerisierung, noeh bei der 
Xanthogenierung in Frage kommen. Die NaOH-Adsorption aus wss.-alkoh. Lsg. unter
liegt dem Adsorptionsgesetz sowohl bei nicht mercerisierter wie bei mercerisierter 
Cellulose. In  wss. alkoh. Lsg. (50° Tr) von NaOH wurde Quellung u. Mercerisierung 
nicht beobachtet, ebensowenig konnte eine Adsorptionsgrenze beobachtet werden. 
Die Existenz einer chem. Verb. m it NaOH wird bestritten. (Journ. angew. Chem. 
[russ.: Shurnal prikladnoi Chimii] 2. 739—48. 1930.) ScHONFELD.

Juan Mercadal, Das Celluloseaeełat. Die modernen Anwendungen der Acetyl- 
cellulose in der Lack- u. Filmindustrie, sowie zur Herst. von Celluloidersatzprodd. 
werden kurz besprochen. ( Quimica e Industria 7. 30. Febr. 1930.) W i l l s t a e d t .

Cyril J. Stand, Technologie der Celluloseacetate. Ikr Verhalten zu Plastifizierungs- 
und Losungsmitteln. (Paint, Oil chem. Rev. 88 . Nr. 19. 9—13. 7/11. 1929. — C. 1930.
I .  920.) B r a u n s .

—, Zur Kenntnis der Aeetatseiden. Es wird das Verh. der Acetatseide gegeniiber 
organ. Lósungsmm., das Bleichen u. Biigeln kurz behandelt. (Dtsch. Farber-Ztg. 6 6 . 
222. 9/3. 1930.) B r a u n s .

— , Die Wiedergewinnung der Spimibadlosungen. Die Wiedergewinnung der ver- 
brauchten Spinnbadlsgg. ist von ziemhch groBer wirtschaftl. Bedeutung bei der Vis- 
cosefabrikation. Ein fiir diesen Zweck geeigneter Verdampfer der „Steigenden Schicht- 
Art“ wird besehrieben. (Rayon Record 4. 259—61. 7/3. 1930.) BRAUNS.
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Bureau of Standards, Maizolith. Aus Maisstroh lafit sich durch (nicht naher 
angegebcne) chem. u. mechan. Behandlung eine gallertahnliche M. oluie Faserstruktur 
erzeugen, die nach dem Trocknen hartgummiahnlich ist u. sich zur Herst. von Isolier- 
material u. ii. eignen soli. (Journ. Franklin Inst. 209. 262—63. Febr. 1930.) L o r .

Erich Wagner, Die Bestimmung der Gespinstfeinheit auf mikroskopischem Wege. 
Nach Erórterung der theoret. Grundlagen zur Best. der Feinheit eines Gespinstes 
bespricht Vf. die Beziehungen zwischen der Garnnummer einerseits u. dem Faden- 
gewicht, der Fadendicke u. der Faseranzahl im Gespinst andererseits, wobei gleich- 
zeitig die verschiedcnen, die Garnnummer mitbecinflussenden Faktoren, wie Feuchtig- 
keitsgch., Drehung u.s.w. Beriicksichtigung finden. (Leipziger Monatsschr. Textil-Ind. 
45. 1—3. 49—53. Jan. 1930.) " B r a u n s .

W. G. Appel, Standardmethoden zur Bestimmung der Beschwerwiuj von Seide. 
Es werden die Stancfe.rdmethoden zur Best. der Beschwerung yon Seide mitgeteilt. 
(Silk Journ. Rayon World 6. Nr. 66. 36. 20/11. 1929.) B r a u n s .

Th. C. Bentzen, Der Mercerisationstest. Beschreibung der Methode zur Best. 
des a-Cellulosegeh. yon Zellstoffen. (Paper Trade Journ. 90- Nr. 8. 153. 20/2. 1930. 
Steyens Point, Wis.) B r a u n s .

Frederick A. Pearson, Licht, ein neuer Mafistab fiir Papier. Es wird die Ver- 
wendung des Opacimeters an der Papiermaschine zur automat. Kontrolle des Quadrat- 
metergewichtes des Papieres beschrieben. (Paper Trade Journ. 90. Nr. 8. 131—33. 
20/2. 1930. Great Barrington, Mass.) . B r a u n s .

H. A. Rothchild, Ivar Lundbeck und D. E. Cable, Festigkeitsbestimmung von 
Holzzellstoff. Es werden die von dem Komitee fiir physikal. Standards fur Zellstoffe 
des Tappi yorgeschlagenen offiziellen Standardmethoden zur Best. der Festigkeit 
von Zellstoffen mitgeteilt. (Paper Trade Journ. 90. Nr. 8. 264—65. 20/3. 1930. Neenah, 
Wis. u. Ornkoldayik, Schweden.) B r a u n s .

Rudolf Geier, Uber ZJnterscheidungsmethoden der Viscose- und Kupferseide. Die 
von der I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  hergestellten Siriusfarbstoffe ziehen auf Yis- 
cose nur schwach auf, wahrend sie Kupferseide schon bei 20° stark anfarben. Diese 
konnen also zur Unterscheidung dieser Kunstscidesorten benutzt werden. Durch die 
wissenschaftl. MeCmethoden mittels des Stufenphotometers nach KLUGHARDT lassen 
sich die Unterschiede noch deutlicher yeranschaulichen. (Monatsschr. Textil-Ind. 45- 
30—31. Jan. 1930.) B r a u n s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Mottenschutzmittel, bestehend 
aus aromat. Oxycarbonsiiuren oder dereń Substitutionsprodd., die nicht Halogen- 
oder Sulfonsauregruppen enthalten, evtl. unter Zusatz von organ, oder anorgan. Sauren 
oder dereń Salzen. Z. B. wird Wollstoff oder Pelzwerk mit einer k. wss. Lsg. von
2-Oxybenzoesaure in einer Waschmaschine kurze Zeit getrankt, dann abgeschleudert 
u. getrocknet. (E. P. 299 055 vom 18/10. 1928, Auszug yeroff. 12/12. 1928. Prior. 
20/10. 1927.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Imprdgnieren xcm Paser stoff en. 
Man triinkt Gewebe, Filzhiite, Kunstseide usw. mit einer Lsg. eines Polyvinylesters; 
die so behandelten Stoffe werden hierdurch steif, wasserdicht, sie konnen durch Pressen 
bei erhohtcr Temp. geformt werden; den Lsgg. konnen Weichmachungsmittel zugesetzt 
werden. (E. P. 319 364 vom 20/9. 1929, Auszug yeroff. 13/11. 1929. D. Prior. 22/9.
1928.) F r a n z .

A. A. Glidden, Watertown, und W. R. Hickler, Weston, Massachusetts, Uber- 
ziehen von Geweben. Man uberzieht das Gewebe zunachst mit einer Schicht aus Kaut- 
sćhuk, einem Metalloxyd, Scliwcfel u. einem Besclileuniger, hierauf bringt man eine 
Schicht aus gemahlenem Leder, Holzmehl oder dgl., nachdem man das Gewebe mit 
einer Lsg. yon Kautschuk in Naphtha bestrichen hat. Nach dem Trocknen kann vul- 
kanisiert werden. (E. P. 319 261 vom 19/6. 1928, ausg. 17/10. 1929.) F r a n z .

Chemische Fabrik vormals Sandoz. Basel, Schweiz, Verfahren, um den Glanz 
von mercerisierter, ungefarbter oder gefdrbter, nach den Verfahren der Patentschriften 
3468S3 und 396926 behandelter Baumwolle zu erholien. (D. R. P. 492 306 KI. 8m yom 
21/8. 1927, ausg. 20/2. 1930. — C. 1929. I. 326 [E. P. 295936].) F r a n z .

Edouard IJrbain, F:ankreich, Behandlung der Sćhwarzlaugen von der Papier- 
fabrikation. Die bei der Laugenbehandlung anfallenden Schwarzlaugen werden mit 
einem organ. Lósungsm., wie A,, Bzn., CCI,, CHC13 extrahiert u. dabei werden Roh- 
wachse, Harze, Gummistoffe etc. gewonnen. — Z. B. werden 1000 1 Schwarzlauge
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nacheinander funfmal mit insgesamt 200 1 Bzn. bei 60° extrahiert. Nach dem Ab- 
destillieren des Bzn. werden 8,5 kg Ruckstand erhalten, bestehend aus 1,7 kg Roli- 
wachs, 2,5 kg Harzen, 4,1 kg Gummi etc. (F. P. 676 710 vom 15/10. 1928, ausg. 
26/2. 1930.) M. F . M u l l e r .

Kodak-Pathe (Soc. Anon. Franęaise), Seine, Herstellung von Celluloseester. 
(F. P. 35 292 vom 7/5. 1928, ausg. 31/12. 1929. A. Prior. 14/5. 1927. Zus. zu F. P.
655803; C. 1929. II. 1876. —  CL 1928. II. 1616 [E. P. 290 570].) F r a n z .

Leon Lilienfeld, Wien, Herstellung von Kunststoffen. (D. R. P. 489 969 KI. 39b 
vom 20/5. 1924, ausg. 27/1. 1930. Oe. Prior. 4/4. 1924. — C. 1926. I. 796 [E. P. 
231805].) F r a n z .

U. Fratini, Narni, Italien, Linoleum. Man bringt eine Linoleummasse auf ein 
Jutegewebe u. hierauf mittels einer Schablone Pulver von gefarbter Linoleummischung, 
dann wird in der ublichcn Weise gepreCt. (E. P. 321173 vom 1/5. 1928, ausg. 28/11.
1929.) F r a n z .

J. H. Robertson, London, Bremsbelag. Man vermischt zerkleinerte Faserstoffe, 
insbesondere Asbest mit einer alkohol. Lsg. von Phenolformaldehydkondensations- 
prodd., trocknet die Mischung u. forint in der Kalte zu Schichten; man zerkleinert 
die letzteren unter Zusatz von festen Schmiermitteln, wie Talk, Graphit, u. formt das 
Pulver unter hohem Druck in der Warnie. (E. P. 319 449 vom 27/7. 1928, ausg. 
17/10. 1929.) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Arthur Grounds, Einige Neuerungen bei der Behandlung von Feinkohle. Vf. 

erórtert besonders die Vermeidung der Bldg. von Kohlenschlamm, die Aussonderung 
der Feinkohle nach der Waschung, die Reinigung des Schlamms u. die Kosten seiner 
Behandlung auf ,,H. H .“ -Tischen, die Aufwertung des Schlamms durch Verringerung 
des Geh. an Asche, das ,,Wolf“-Rotaryfilter u. seine Arbeitskosten, sowie die Trocknung 
von Feinkohle. (Iron Coal Trades Rev. 120. 210—11. 31/1. 1930.) W o l f f r a m .

—, Das „Salermo“-Verfahren zur Ticflcmperaturdestillation. Angabe des Inhalts 
einer von der „S a 1 e r m o“ , L t  d., London, herausgegebenen Druckschrift, die eine 
ausfiihrliche Beschreibung der Vers.- u. Demonstrationsanlage der Gesellschaft auf den 
Fulham-Werken der Gas L ig h t  an d  Coke C om pany , insbesondere der Bauart der 
Verkokungskammer, der Arbeitsweise u. der marktfaliigen, bei dem neuen Verf. er
haltenen Erzeugnisse — Halbkoks, Urteer u. Gas von hohem Heizwert — enthalt, 
sowie die Wirtschaftlichkeit des Verf. u. seine Zukunftsaussichten behandelt. (Gas

J. Fred. Harrison, Verkokungsanlage bei den Dawsholm-Gaswerken. Ausfiihrliche 
Beschrcibung der von W o o d a l l - D u c k h a m  C o m p a n y ,  L t d . ,  gelieferten 
umfangreichen Anlage u. ihrer einzelnen Teile: Kohlonbearbeitung, Wagen u. Mcssen, 
Abhitzeverwertung, Kontrolle der Saugung, S u 1 z e r  - Anlage fiir Trockenkuhlung 
von Koks, Kokssortierung, giinstige Eigg. des Halbkokses. Betriebsergebnisse der aus
2 Blocks mit kontinuierlich arbeitenden Retorten u. 1 mit Kammerófen bestehenden 
Anlage. (Gas Journ. 187. 680—86. 25/9. 1929.) W o l f f r a m .

—, Einflufi der Stuckgrdfie von Kohlen auf die. Verkokungsergebnisse. Bei ein- 
gehenden Unterss. mit 3 verschiedenen StuckgroBen Kohle zeigten sich in vertikalen 
Retorten starkere Unterschiede ais in horizontalen; der Dampfzusatz bei ersteren betrug 
gleichmaCig 10 Gew.-%- Bei Horizontalretorten war die Gasausbeute gleich, nur der 
Heizwert bei der groBten Kolilensorte etwas geringer, der Koks bei geringerer Stiick- 
groBe harter u. bruehfester, desgleichen der Teerertrag hoher, die Vercrackung starker. 
Die grobere Kohle war in Vertikalretorten leichter zu verarbeiten, dio feinere Yerursachte 
Schwierigkcitcn durch in Gas u. Teer gelangenden Staub; die Gasausbeute fioł, der 
Heizwert stieg mit abnehmender StiickgróBe, der Koks verhielt sich wie bei den hori
zontalen Retorten, dagegen war der Ertrag an Teer bei Grobkohle wesentlich hoher. 
(Amer. Gas Journ. 132. 46—17. Jan. 1930. British Fuel Research Board.) W o l f f r a m .

Sten Qvar£ort, Die neue Koksaufbereitungsanlage im Słockholmer Gaswerk. Nach 
Erórterung der Lage des Koksmarktes in Stockbolm u. der wichtigsten Eigg. von Zentral- 
heizungskoks beschreibt Vf. das auf dem Gaswerk verwendete Ofensystem, Lóschcn 
u. Transport des Kokses, das mit Scheibenrosten u. M i t c h e l l - Sieben ausgeriistete 
Sortierwerk u. die Auslieferung des Kokses. Don SchluB bildet ein Vergleich der Zus. 
des vom Gaswerk hergestellten u. von auswarts eingefiihrten Kokses sowie die Betonung

World 92. 103—04. 1/2. 1930.) W o l f f r a m .
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der Wichtigkeit der StuekgróBe. (Gas- u. Wasserfaeli 73. 76—81. 25/1. 1930. Stock- 
holm.) WOLFFRAM.

A. M. Beebee, Erfahrungen bei der Trockenlóschung von Koks nach dem Sulzer- 
rerfahren. Vf. erortert auf Grund der prakt. Erfahrungen bei mehreren Werken der 
R o c h e s t e r  G a s  & E l e c t r i c  C o r p o r a t i o n  die Vorteile der Kokslóschung 
auf trockenem Wege nach dem Verf. der M a s c h i n e n f  a b r i k  S u 1 z e r , Zurich, 
sowie die Wrkg. des Verf. auf die KoksgróBo u. betont den yerhaltnismaBig geringen 
Grusanfall. (Amer. Gas Journ. 132. 43—46. Jan. 1930. Rochester Gas & Electric 
Corporation.) W o l f f r a m .

Jose M. Pertierra, Studium eines industridlen Primarteers. Vf. hat einen Tief- 
temperaturteer der „Compafiia Espanola de Destilaeion de Carbones“ untersucht, 
der yon den leichten Fraktionen schon dureh Dest. mit W.-Dampf bei 180° befreit 
war. Sehwarze, sehr yiscose FI. von typ. Geruch. Spezif. Gew. 1,1086. In  A. unl. 
Bestandteile: 2,9%. Aschengeh. des Teers 0,056%. Aschengeh. des in A. unl. Teils
1,9% (Si02, Fe20 3, A120 3, CaO). Phenol. Bestandteile des Teers 26,8%; bas. 3,2%. 
Neutralol 65,9%. 21,2% des Neutralóls (=  13,8% des Teers) bestehen aus polycycl. 
Verbb. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 2 8 . 137—45. Febr. 1930. Oviedo, Univ., 
Kohleinst.) W il l s t a e d t .

Karl Bunte, Ursachen und Verminderung des Wassergehalts im Teer. Dio meist 
auf 3—4, hóchstens 5, gunstigstenfalls auf 0,5% erfolgende Entwasserung des Teers 
kann dureh die yerschiedensten Ursachen gestórt werden. EinfluB yon Temp., D. u. 
der hydrostat. Verhaltnisse in der Scheidegrube, Folgerungen fiir Bemessung des Unter- 
schiedes der AbfluBhohen, der Verweilzeit, der Tiefe u. Geraumigkeit der Scheidegrube, 
der Bowegungsgeschwmdigkeit von Teer u. NH3-W.; Veranderung der Verhaltnisse 
der D.D. dureh Erwarmung. EinfluB der Kiililung, Folgerungen: Zur Vermeidung 
von Dunnteeremulsionen darf dio n. Kuhlung nicht uberlastet u. nicht zu rasch nach- 
gekiihlt werden; an yerschiedenen Stellen der Kondensation anfallende schwere u. 
loichte Teere sind vor E in tritt in die Scheidegrube zu mischen, um den schweren Teer 
dunnflussiger zu machen u. die Neigung des Diinnteers zu Emulsionen zu yermindern. 
EinfluB der Adsorption von Kolloiden auf die Bldg. von Emulsionen (Oberfliichen- 
spannung, freier C, Lsg.-Vermittler, z. B. niedere Phenole, Kolloidbildner wie Abbau- 
prodd. von Harzen usw.) (Gas- u. Wasserfach 72. 1—3. 1930. Karlsruhe i. B., Gas- 
im titut.) WOLFFRAM.

Joseph F. Shadgen, Herstellung von Oasgemischen fiir induslrielle Zwecke. Die 
industriell yerwendeten Gase u. die fur Herst. yon Gemischen derselben in Betracht 
kommenden Gesichtspunkte u. App. werden besprochen. (Iron Age 125. 219—22.

Lawrence E. Biemiller, Industriegas in den Fabriken fiir elektrische Apparale zu 
Baltimore. Vf. schildert die ausgedehnte Verwendung von Gas zum Schmieden, 
SchweiBen, Gliihen, Harten, Troeknen, Schmelzen yon Al u. Pb usw. in den Betrieben 
yon Baltimore, dio sich mit dem Bau u. der Reparatur yon Motoren u. Kontrollem, 
der Herst. elektr. betatigter Werkzeuge, von Isolatoren usw. befassen. (Amer. Gas 
Journ. 1 3 2 . 48—50. Jan. 1930. Baltimore, Cons. Gas Elec. Lt. & Pr. Co.) W o l f f r a m .

F. D. Marshall, Koksofenanlage fiir die Lieferung von Stadtgas. Vf. berichtet 
iiber die giinstigen Erfahrungen der Altham Colliery Company, Ltd., Accrington, mit 
25 im Jahre 1885 erbauten Horizontalkoksófen, dio 1928 dureh eine Batterie von 
18 STILL-Compound-Regeneratiyófen ersetzt wurden. (Iron Coal Trades Rev. 120- 
197—200. 31/1. 1930.) W o l f f r a m .

E. C. Dixon, Vergleiche von aus Silica- und HaUbsilicamaterial gebauten Ófen
in derselben Batterie. Vf. hatte Gelegenheit, bei einer alten Batterie yon O T T O -A b h itz e -
koksofen die Emeuenmg teils m i t  Silica-, teils mit Halbsilicamaterial (Feuerton, 
Schamotte) zu bewirken u. eine Anzahl von Vergleichsverss. anzustellen, dereń Er- 
gebnisso mitgeteilt werden. Verschiedenheiten im Yerh., Gasersparnis, iiberlegene 
Eigg. u. sonstige Vorteile bei Verwendung von Silica. Erórtorung (Bldg. yon A n satzen , 
Porositat usw.). (Gas World 92 . Nr. 2374. Coking and By-Products Section 12—16. 
1/2. 1930. Iron Coal Trades Rev. 1 2 0 . 213.) W o l f f r a m .

SteJano Sales, tlber die chemische Reinigung des Leuchtgases in bezug auf das 
Oesetz iiber Arbeiten mit Giftstoffen. Vf. wendet sich gegen ein Gesetz, demzufolge 
Aibeiter, die mit der Reinigung des Leuchtgases auf chem. Wege beschaftigt sind, 
in die Kategorio der mit Giftstoffen hantierenden Arbeiter fallen. Bei modernen An-

16/1. 1930.) B o r n s t e in .
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lagen ist eino Schadigung der bcschaftigten Personen nur boi Betriebsunfallen móglioh. 
(Industria chamica 4. 1011—12. Nov. 1929.) W e i s s .

K. H. Raupp, Berićht iiber die Verweridung von Rohgaswasser zu Diingezwecken. 
Giinstige Ergebnisse. (Gas- u . Wasserfach 73. 230—33. 8/3. 1930. Gorlitz.) WOLFFRAM.

L. H. Sensicle, Heizgastechnik: Einige neuzeiłliche Fortschritte. Unter Hinweis 
auf die óffentlichen u. privaten Gaserzeugungsstatten, die H e rs t .  yon Generator-, Hoch- 
ofen- usw. -Gas im Eigenbotrieb u. die begrenzte Gewinnung verdichteten Gases zum 
SchweiBen, Schneiden usw. erórtert Vf. kurz die Eigg. der yerschiedenen Gasarten, 
besonders den Heizwert u. seine Ermittlung. Die Grundlagen u. Betriebsweisen der 
selbsttatigen registrierenden Calorimeter yon E a i r w e a t h e r  u .  T h o m a s  u .  die Ge- 
nauigkeitsgrenzen werden angegeben, die Bauarten der wasserlosen Gasbehalter von 
K l o n n e  u .  der „M. A. N.“ beschrieben, ferner die flammenlose Oberflachenyerbrennung 
mit dem Brenner von C ox, die Verbrennung von Gas unter einer Fl.-Oberfliiche 
(HAMMOND-Brenner) usw. Erórtcrung finden weiter die Vorgiinge im Bunsenbrenner 
beim Gasgluhlicht, die Energioverteilung in den Spektren des Sonnenlichts, des elektr. 
Flammenbogens u. des Gaslickts, dio Strahlungsgasheizófen sowio die Yerwendung 
von PreBluft u. PreBgas fiir gasbeheiztę App. Endlich werden die innere u. auBere 
Korrosion yon Gasleitungen, die elektrolyt. Vorgiinge dabei, die Vorteile der Gas- 
trocknung u. die Bldg. gummiartiger Riickstande aus ungesatt. K W -stoffen des Gases 
behandelt. (Journ. Soc. chem. Ind. 49. Transact. 57—66. 31/1. 1930.) W o l f f r a m .

A. G. Grant, Der Carburierungsprozep bei der Wassergaserzeugung. Vorbehandlung 
yon Cl, Arbeitsweise der Carburierung, Beschaffenheit des erzeugten Olgases u. Ólteers, 
Beschreibung der Carburieranlage, Folgerungen bzgl. Verwendung minderwertiger 
Ole, Tieftemp.-Teer usw. (Gas Age-Record 65. 6—10. 4/1. 1930. London, The Gas 
Light and Coko Company.) W o l f f r a m .

J. Bespolow, Zusammensetzung des in der Vickersanlage gewonnenen Cracking- 
Gasóls. (Vgl. C. 1930. I. 924.) BetriebsmaBige Crackyerss. in der V i c k e r s - Anlage 
haben gezeigt, daB neben Bzn. eine gróBere Menge Phlegma aus der Rektifizierkolonne 
erhalten wird, das n. Gasól sehr nahe steht u. folgende Konstanten hat: D. 0,860 bis
0,870, Flammpunkt nach M. P. 70—85°, nach Br. 100—110°; Viscositat E. bei 50°
1,30—1,65. Vf. hat die Eigg. u. die Zus. dieses Cracking-Gasóls mit denen des durch 
n. Dest. erhaltenen Gasóls yerglichen. Es hat sich gezeigt, daB Cracking-Gasól dem 
Prod. direkter Dest. sehr nahe steht u. mit diesem vermischt werden kann. (Petroleum- 
Ind. Azerbeidschan [russ.: Aserbeidschanskoe Neftjanoe Chosjaistwo] 1929. No. 10 [94]. 
57—71.) SCHONFELD.

L. Guchinan und D. Goldberg, Paraffingelialt von Baku-Erdol. B a l a c h a n e r  
Erdól enthalt nach S s a c h a n o w  u .  S h e r d j e w  (Petroleum-Ind. Azerbeidschan [russ.: 
Aserbeidschanskoe Neftjanoe Chosjaistwo] 1928.) bis zu 2%> S s u ra c h a n e r  Rohól bis 
6% Paraffin. Die von diesen Vff. verwendete Paraffinbcst.-Methode (Entfemung 
der Asphaltstoffe mit Adsorptionsmitteln u. Fallung des Paraffins mit A.-A.) wird 
bemangelt. Vff. haben den Paraffingeh. von S s u r a c h a n e r  Erdól nach Vor- 
behandlung mit Floridin (I), Silicagel (II) u. Aktivkohle (III) bestimmt u. fanden 
bei I  2,1% Paraffin, F. 43°, bei I I  3,45%, F. 53° u. bei I I I  3,05% Paraffin, F. 53°. 
Demnach scheint Floridin hochmolekulare Paraffine zu adsorbieren. Bei der Methode 
von SCHELLER-TSCHERNOSHUKOW entstehen bei der Reinigung mit H2SO„ Paraffin- 
verluste. Wird aber die Behandlung m it H2S04 bei 70—75° yorgenommen, so werden 
Paraffinverluste yermieden; dasselbe S s u r a c h a n e r  Erdól ergab 3,6% Paraffin,
F. 50°. Ein S s u r a c h a n e r ,  einer T iefb o h ru n g  ontstammendes Erdól, D. 0,8579,
E. + 5  bis +7°, ergab nach S c h e l l e r - T s c h e r n o s h u k o w  4,95% Paraffin, F. 60°, 
nach H o l d e  4,40% Paraffin, F. 59°. Ein Durchschnittsmuster S s u r a c h a n e r  
Rohóls enthielt nach S c h e l l e r  3,6%, nach H o l d e  2,98% Paraffin, F. 50°, nach 
Entfernung der Asphaltstoffe mit Silicagel 3,45% Paraffin, F. 53°. B a l a c h a n e r  
Rohól ergab nach S c h e l l e r - T s c h e r n o s h u k o w  l,04°/„ Paraffin, F. 50,2°, nach 
H o l d e  0,9% Paraffin, F. 52°. (Petroleum-Ind. Azerbeidschan [russ.: Aserbeid- 
schanskoo Neftjanoe Chosjaistwo] 1929- No. 10 [94]. 74—76.) SCHONFELD. _

R. Seitre, Die rationelle Schmierung und. ihre Anwendung in der Papierindustrie. 
In FortsetzuDg zu C. 1930. I. 465 besprieht Vf. weiter die yersehiedenen Fraktionen 
der fraktionierten Dest. u. die Probleme der Auswahl bei der Anwendung yon Schmier- 
ólen. (Le Papier 32. 937—44. 1047—56.) B r a u n s .

P. Marcel Soum, Beilrag zum Studium des Fichtenhólzes. (Buli. Inst. Pin 1929. 
173—82. 253—64. 277—91. 313—16. 15/8. 1929. — C. 1930. I. 1071.) J u n g .
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L. V. Teesdale, Schuizuberziige fiir geschnittenes Ba-uholz und Baumstdmme. Vf. 
bespricht den Schutz der Schnittflachen von Bauhólzem u. Baumstammen durch ge- 
eignete Uberziigc zur Yormeidung des Austrocknens, des Faulens u. der Zerstorung 
durch Pilze. Bewahrt hat sich der Anstrich mit konsistenten Ol-BleiweiBpasten sowie 
mit Harttrockenglanzól unter Zusatz von Schwerspat u. Talk u. Kresol. Bauhólzer 
werden durch Eintauchen in Paraffin, Wachs oder Pech geschutzt. (Amer. Paint 
Journ. 14 . Nr. 18. 72—80. 17/2. 1930. Madison, Wis., Eorest Products Lab.) S ie b .

Henry Gilman, O. R. Sweeney und J. D. Robinson, Die Wirkung von ver- 
zweigten Alkylgnippen auf die Antiklopfwirkung der Butyltrialhylbleiverbindungen. 
(Vgl. C. 1 9 2 9 . II. 516.) Wahrend friiher festgestellt wurde, daB VerzwTeigung in den 
Alkylgruppen, z. B. bei den Dibutyldiphenylplumbanen, die Antiklopfwrkg. erhóht, 
zeigen die vier Butyltriathylplumbane dieselbe Wirksamkeit, die 85°/o von der des 
Tetraathylbleis (auf Mole berechnet) betriigt. — n-Bulyltritithylblei, C10H24Pb =  
C4H,,-Pb(C2H5)3. Aus Triathylbleichlorid u. n-C4H9■ MgBr. Kp.w 108°. Analog erhillt 
man Isobulyllridthylblei (Kp.10 102°) u. sek.-Bułyltridłhylblei (Kp.,., 105—106°). Zur 
Darst. von tert.-Bulyltriałhylblei muB man tert.-C4H„MgBr zu uberschiissigem Tri
athylbleichlorid geben. Kp .3 76°, Kp .10 90—91°. Gibt man dagegen (C2H5)3PbCi zu 
uberschiissigem tert.-C4H9MgBr, so erhalt man Tetradthylblei, Athan u. Blei. (Rec. 
Trav. chim. Pays-Bas 4 9 . 205—07. 15/2. 1930. Ames [Jowa], Jowa State College.) Og.

E. B. Hunn, H. G. M. Fischer und A. J. Blackwood, Ilarzbildung in Gasolin. — 
Seine Entstehung in Automobilmotoren. Die Bildungsweisen u. Vorkk. der Harzbldg. 
sowio die damit zusammenhangenden Schaden werden erórtcrt. Vf. ra t zur Best. von 
der Copper-dish-Methode ab. Harze bilden sich durch Oxydation unter Sauerstoff- 
aufnahme beim Lagern, wobei das gebildeto Harz im Brennstoff gel. bleibt. Nur die 
gol. Harze schlagen sich nach dem Verdunsten des Benzins im Ansaugrohr oder am 
Ansaugventil nieder. Methoden zur Best. des gebildeten u. des sich bildenden Harzes 
werden-gonannt, Resultate von Harzbest. im Motor angegeben. Tabellen u. Literatur 
im Original. (National Petroleum News 2 1 . Nr. 43. 65—69. 23/10. 1929.) C o n r a d .

M. Coąuette, Neue Methode der Bestimmung der Verunreinigungen des Naph- 
thalins. Zwccks Best. der Menge der das Naphthalin I  begleitenden u. die Ausbeute 
an Reinnaphthalin bestimmenden Ole, wurden die Erstarrungspunkte verschiedener 
Misćhungen aus I  u. solchen Olon (D.,5 1,05) ermittelt u. die Kurven aufgezeichnet 
aus don Erstarrungspunkten ais Ordinaten u. den zugehórigen Olgehh. ais Abszissen. 
Der geringen Erniedrigung des Erstarrungspunktes von 1 durch den W.-Geh. (im 
Mittel 3%) kann event. Rcchnung getragen werden. Diese Kuryen kónnen nun 
(neben der Best. der D.) bei der fraktionierten Dest. des Rohnaphthalins dazu dienen, 
um nacli Ermittlung des jewciligen Erstarrungspunktes sofort den Ólgeh. dor betreffen- 
den Fraktion, sohin den Grad der Fraktionierung festzustellen. Auch der Endpunkt 
des Abtropfens der Rohnaphthaline ist nach dieser Methode bcąuem feststellbar; 
ein Erstarrungspunkt von 73—75°, entsprechend einem Olgeh. von 10—15%, ge- 
sta tte t bereits unabhangig von der hier^u benótigten Zeit dio Abpressung des ab- 
getropften Prod. Ausfiihrung der Best. des Erstarrungspunktes: Schmelzen von 
100 g I im Bcrliner Becherglas von 150 ccm mit Bunsenbrenner oder auf dem W.-Bad, 
dann Rubren mit dcm w-egen herausstehenden Fadens korrigierten Thermometer, 
bis nach Fallen der Temp. diese wieder ansteigt u. dann langere Zeit auf demselben 
Punkte stchen bleibt (Tabellen). (Buli. Soc. chim. Belg. 38 . 387—91. Nov. 1929. 
Schoonaerde, Comp. Belge des Prod. chim.) H e r z o g .

H. A. J. Pieters, Die Bestimmung des spezifischen Geufichts von Gasen. Definition 
des Begriffes „DD.“, ihre direkte Bozieliung zum Mol.-Gew. nach dem Gesetz von 
A v o g a d r o ,  ihre Unabliiingigkeit von Temp. u. Druck u. Verwendung zur Berechnung 
dos Gewiehts eines beliebigen Vol. Gas nach bestimmten Formeln, die Temp., Druck 
u. Geh. an Wasserdampf beriicksichtigen. Methoden zur Best. der D. von Gasen nach 
C h a n c e l  u . B u n s e n ,  Genauigkeitsgrenzen. Korrekturfaktoren u. ihre Verwendung. 
(Het Gas 4 9 . 575—77. 15/11. 1929- Centraal Labor. d. Staatsmijnen.) W o l f f r a m .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Entwdsserun/j feuchter Brenn- 
stoffe, wie Kohlen, Tcere, Mineralole, Peche, IJolz u. dgl. durch Erhitzen der fl. Stoffe 
oder eines Gemisches aus einem festen u. fl. Brennstoff auf Tempp. >  100°, aber 200° 
unter so hohem Druck, daB das abgeschiedene W. fl. bleibt. Salze, Anilin, Braim- 
kohlenteeróle, z. B. „Fresol“ u. andere die Abscheidung begiinstigende Stoffe kónnen 
zugesetzt wrerden. Das entwasserto Prod. soli der Druckhydrierung unterworfen werden.
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Man yermahlt z. B. 5 kg Rohbraunkohle mit der gleichen Menge wasserfreiem Teer 
u. erhitzt die M. auf 150° in einem Autoklaven 15—16 Min. lang unter 5 a t Druck. 
90% des W. werden abgeschieden. (E. P. 317771 vom 16/4. 1928, ausg. 19/9. 1929 
Zus. zu E. P. 274858; C. 1927. II. 2255.) D e r s i n .

L. Gumz, Bujavica, Jugoslavien, Einrichtung zur Herstellung von hurtem, graplńt- 
ahnlichem Ru/3 aus Erdgas, dad. gek., daB der RuBabscheidungsraum sich senkrecht 
unter dem Zers.-Raum befindet, der aus einer wagercchten, falirbaren Kammer 
besteht, u. dessen Boden yerschlieBbare Offnungen besitzt. Ferner wird das abgehende 
Gas (Wasserstoff) yermittels eines trichterfórmigen Rohrstiickes in dio Gasableitung 
gefiihrt. Durch diese sinnreiche, cinfaclie Anordnung sollen die oft auftretenden Rohr- 
verstopfungen u. dadurch bedingten Botriebsunterbrechungen, sowie Explosionen 
wesentlich vermieden u. die Leistungsfahigkeit der Anlage gesteigert werden (hierzu 
vgl. auch D .R .P . 472 345; C. 1929. I. 1979). (Ung. P. 97154 vom 8/3. 1928, ausg. 
16/9. 1929. D. Prior. 22/3. 1927.) G. K 5 n i g .

Imperial Chemical Industries, Ltd., London, iibert. von: D. Tyrer, Norton- 
on-Tecs, Gewinnung von Wasserstoff und Kolilenoxyd aus vergasten Kohlenwasserstoffen. 
Bei der therm. Zers. von yergasten KW-stoffen zwecks Gewinnung von H 2, CO u. sich 
abscheidendem C, gibt man eine derart begrenzte W.-Menge zu, daB der SpaftungsprozeB 
keiner besonderen Włirmezufuhr bedarf, wobei der W.-Dampf mit dem abgeschiedenen 
C unter Bldg. von W.-Gas rcagiert. — Z. B. setzt man 30% CH„ enthaltendes Koks- 
ofengas im Gemisch mit 5—16% W.-Dampf in Koks enthaltenden Regeneratiyofen 
um. (E. P. 323 864 vom 16/11. 1928, ausg. 6/2. 1930.) D r e w s .

Adrianus Johannes van Peski, Haag, Holland, Spaltung von Kohlenwasserstoffen 
in Abwesenheit von H„ bei hoher Temp. in Ggw. von Carbiden oder Carbide bildenden 
Metallen, wie FeW -Carbid. Man erhalt z. B. aus Propan bei 600—800° iiber CaC2 
ohne Kohleabscheidung ein Gemisch von C'„HĄ u. CHt . Man kann auch in Ggw. von 
Mo gemiseht mit Bimsstein arbeiten. Ein yon 220—340° sd. Gasbl wird bei 350—700° 
iiber CaC2 geleitet. Man erhalt ungesdttigte gasfórmige KW-stoffe u. ein Kondensat 
von f l. KW-stoffen, die von 60—180° sd. (E .P .315193 yom 18/1. 1928, ausg. 8/ 8.
1929.) D e r s i n .

Soc. de Construction d’Appareils pour Gaz a l’eau & Gaz Industriels, Paris, 
Verfahren zur Gaserzeugung aus festen Brennstoffen unter Einblasen von Sauerstoff und 
Wasserdampf ais Vergasungsmittel mit wechselnder Strómungsrichtung dieser Mittel, 
dad. gek., daB wahrend des Gasens in der einen Richtung 0„ neben JF.-Dampf in einer 
Menge eingeblasen wird, die eine groBero Warmemenge entwickelt, ais fiir die Wasser- 
dampfzers. erforderlich ist, wahrend des darauffolgenden Gasens in der anderen Richtung 
dagegen nur Dampf eingeblasen wird, wobei die fiir die Wasserdampfzers. nótige Warnie 
aus dem WarmeuberschuB der yorhergegangenen Gasung gedeckt wird. (D. R. P. 
492 088 KI. 24 e yom 23/2. 1927, ausg. 20/2. 1930.) D e r s i n .

Henry Oscar Loebell, New York, Yerfahren und Vorriclitung zur Herstellung 
brennbarer Gase. (D. R. P. 492 089 KI. 24 e vom 17/2. 1924, ausg. 18/2. 1930. —
C. 1925. I. 2203 [F. P. 578 716].) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fritz Winkler und Paul 
Feiler, Verfahren zur Herstellung von Olefinen und Diolefinen aus bitumenhaltigen 
Kohlen, Teeren, Mineralólen u. dgl. Weitere Ausbildung des Verf. des Hauptpatentes 
457179, dad. gek., daB liier zwecks Gewinnung yon Olefinen kórnige, bitumenhaltige 
Kohlen mit Hilfe yon hindurchgeleiteten Gasen u. Dśimpfen, zweckmaBig Teer- oder 
jl/i?(erafó'Wampfen, oder daB andere kórnige, elektr. leitendeMaterialien mittels hindurch- 
geleiteter Teer- oder Mineralóldarniple in Bewegung gehalten werden. — Bei der Zers. 
von Teeren, Mineralólen u. dgl. yerdampft man diese u. leitet die Diimpfe von unten 
nach oben durch elektr. erhitzte Kohlekórner oder andere leitende Stoffe, die in der 
ganzen Schichthohe in Bewegung gehalten werden. Bei der Verarbeitung bituminoser 
Braunlcohle halt man dio elektr. beheizte Zo/tZefullung durch yon unten eingeblasenes 
Gas, z. B. anfangs Ht, spater das bei der Zers. entstehende Gas, aus dem die wert- 
vollen Bestandteile bereits abgeschieden sind, in Bewegung. Die Kohle wird am besten 
mit einer Schnecke unten an einem Rost eingedreht u. hier entgast, so daB die Teer- 
dampfe die Zo/itechicht durchstreichen, wo sie unter Bldg. wertvoller Olefim u. Di- 
olefine wie C„//„ Propylen, Butadien usw. zers. werden. Die die Bewegung der Kohle 
bewirkenden "Gase konnen ganz oder teilweise durch Teer- oder Mineralólda.mpie er- 
setzt werden. (D .R .P . 490 563 KI. 12o vom 31/3. 1928, ausg. 30/1. 1930. Zus. zu
D. R. P. 457179; C. 1928. I. 2856.) D e r s i n .
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Fritz Hofmann und Walther Stegemann, Breslau, Verfahren zum Raffiniercn 
von Erdólen. (D. R. P. 492840 KI. 23b vom 26/6. 1927, ausg. 27/2. 1930. — C. 1928
II. 1736 [E. PP. 292932 u. 292933].) D e r s i n .

Max Buchholz, Kassel, Verfahren zum Nachweis und zur Bestimmung der Menge 
von ungelósten Gasen in Fliissigkeiten, dad. gek., daB man die FI. einer Druckanderung 
aussetzt, so daB beim Vorhandensein yon Gasen eine Kompression oder Expansion 
des gasgefiillten u. darnit eine Anderung des fliissigkeitsgefiillten Raumes bewirkt 
wird, u. daB man diese Anderung, die jeweils ein MaB fiir die Gasmenge darstellt, in 
geeigneter Weise ermittelt. — Die Best. der Gase ist von Bedeutung fiir Transformałoren-
ol, da im Betriebe eine Gasaufnahme stattfindet, die bei Uberschreitung einer gewissen 
Grenze Betriebsstórungen zur Folgę haben kann. (D. R. P. 492 362 KI. 42 1 vom 
31/8. 1926, ausg. 21/2. 1930.) H e i n e .

Soe. an. des Procedes R. Audubert, Frankreich, Geieinnung von brennstoffreiem
Ol, aus dem Motorolbehalter stammend, dureh Filtrieren des óles u. darauffolgendes 
Durcłiblasen von Luft. (F. P. 676 678 vom 28/9. 1928, ausg. 26/2. 1930.) M. F. Mii.

Karl Kegel, Freiberg/Sa., Vorrićhtung zur Bestimmung des Aschengehaltes von 
Kohle, bzw. des Bergegelialtes von einfach zusammengesetzten Erzen u. dgl. dureh Fest- 
stellung der D. u. insbesondere gleichzeitige Gewichts- u. Volumenbest., dad. gek., 
daB der Zeiger der Waage, der das Gewicht der in ein auf der Waage befindlichea 
VolumenbestimmungsgefaB eingebrachten Kohle anzeigt, iiber einer Skala sehwingt, 
die unmittelbar aus dem Schnittpunkt des Zeigers mit einer jeweils entsprechenden 
Volumenlinie den Aschegeh. in Prozenten abzulesen gestattet. — Die Vorr. soli die 
Feststellung des Asche- u. Bergegehaltes der zu untersuehenden Stoffe in einfacher 
u. rascher Weise ermoglichen. (D. R. P. 492531 KI. 421 vom 17/2. 1926, ausg. 24/2.
1930.) H e i n e .

N. Champsaur, Theorio du  graissage. P a ris : Dolagravo 1930. B r.: 20 fr.
Methods of the chemists o£ the United States Steel Corporation for th e  sam pling and  analysis 

of coal, coke and by-produets. 3 rd . ed. P ittsbu rgh , P a .: Carnegie S teel Corp., B ureau 
of Teohnical In stru c tio n  1929. (348 S.) 8°. $ 3.— .

Die dlbew irtschaftung. Betriebsanw eisung fiir Prufung, 'Oberwachung und  Pflege der Isolier- 
und  B am pfturbm enóle. H rsg. von der Vereinigung der E lektrizitatsw erke e. V. zus. 
m it der Gemeinschaftsstelle Schm ierm ittel des Vereins dtsch. E isen h u tten leu te . B erlin: 
Vereinig. d. E lek triz ita tsw erke 1930. (IX , 138 S.) 8°. M. 5.—.

XX. SeMefi- und Sprengstoffe; Zundwaren.
Nobuji Yamaga, U ber die Verbrennungsgeschwindiglceit des rauchlosen Pufoers. 

Unter Anlehnung an die modernen Vorstellungen iiber die Kinetik von Gasrkk. be- 
trachtet Vf. die Pulververbrennung ais eine Rk., die nur dann zustande kommt, wenn 
ein Gasmol., dessen Energie einen bestimmten krit. Betrag (Aktivierungsvermógen E) 
iiberschreitet, ein aktiviertes Mol. des Pulvors (Aktivierungsenergie E') trifft. Die 
Wahrscheinlichkeit fiir den E intritt einer Rk. muB dann gleich dem Prod. der Wahr- 
scheinlichkeiten fiir die Aktiyierung eines Gasmol. u. die eines Pulvermol. sein. Auf

JP _  e/R T  ErlR T'Grund dieser Erwagungen wird die Gleichung w — K  ~y ~ '  e abgeleitet,

worin T ’ u. T  die Tempp. des Pulvers (Anfangstemp.) u. der Verbrennungsgase, P  den 
Druck u. K  eine Proportionalita.tskonsta.nte bedeuten. Aus erperimentellen Messungen 
der Verbrennungsgeschwindigkeiten von Pulvem verschiedener Verbrennungstemp. (T) 
u. bei verschiedener Anfangstemp. (T-) ergeben sich die Werte Ej Ii =  9613, E 'jR  — 138 
u. log K  — 1,243. Diese Werte besitzen fiir jede Art rauchlosen Pulvers Gultig- 
keit. (Ztschr. ges. SchieB- u. Sprengstoffwesen 25. 60—62. Febr. 1930. Kogakuha- 
kushi.) F. B e c k e r .

Ettore Vernazza, Explosive Nitroester des Athylenglykols. (Dinitroathylenglykol.) 
Vf. gibt einen tlbcrblick uber die fabrikator. Herst.-Weise u. besonders iiber die paten- 
tierten Verff. zur Fabrikation von Dinitroathylenglykol. Es werden die physikal. u. 
chem. Eigg. beschrieben u. die Esplosionsfahigkeit wird mit der des Nitroglycerins 
verglichen. Die Empfindlichkeit gegen Schlag u. gegen hohe Tempp. ist beim Dinitro
athylenglykol geringer ais bei der Nitrocellulose. Ein Zusatz zu anderen Esplosiy- 
stoffen verbessert die Detonationsiibertragung. Einige techn. Nachteile, die vorlaufig 
den genannten Yorteilen noeh gegenuberstehen, lassen sich nach neueren Patenten
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iiberwinden, so daB vermutlich das Dinitroiithylenglykol sich nebcn der Nitrocellulose 
denM arkt erobern wird. (Industria chimica 4. 990—99. Nov. 1929. Turin, Chem. Lab. 
der Ingenieurschule.) W e is s .

E. Lorentz, tJber Leucht- und Signalmunition. Eingehende Uberaicht iiber Entw.
u. Aufbau der yerschiedenen Arten gebrauchlicher Signalmunition. Angaben iiber 
Zus. der einzelnen Stenie u. dio an die Chemikalien zu stellenden Anforderungen, iiber 
Wirkungsweise u. Leistungsfahigkeit der yerschiedenen Munitionsarten. (Ztschr. ges. 
SchieB- u. Sprengstoffwcsen 25. 11—13. 63—66. Jan. 1930. Berlin, Heereswaffenamt, 
Priifwesen.) F. B e c k e r .

Arnold Schmid, Wien, Scheidung einer Emulsion non Nitroglycerin und Abfallsdure, 
dad. gek., daB die Scheidung in niedrigen Schichten der Fl. vollzogen wird, indem man 
den zur Scheidung bestimmten Behalter durch eingebaute Platten in niedrige 
Zwischenraume imterteilt. Die Platten kónnen horizontal oder geneigt, glatt, gerillt 
oder wellenformig ausgebildet sein. (Schwz. P. 134109 vom 10/11. 1927, ausg. 1/10.
1929. D. Priorr. 5/2. u. 25/10. 1927.) S a r r e .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
Rohm & Haas Akt.-Ges., Darmstadt, Verfahren zum Beschweren und Festmachen 

von Leder, dad. gek., daB EiweiBstoffe yerwendet werden, die bei 15° oder hoherer Temp. 
mit Enzymen so weit abgebaut werden, daB der Formol-N 10% des Gesamt-N nicht 
iiberschreitet, u. wobei gegebenenfalls noch Haltbarkeitszusatze gemacht werden. — 
Z. B. wird Leder mit durch Enzym abgebautem EiweiB u. W. gewalkt. Das abgebaute 
EiweiB kann so gewonnen werden, daB man eine wss. Leimlsg. alkal. macht u. mit ge- 
ringen Mengen Pankreatin yersetzt. Nach 1-std. Reaktionsdauer wird der Abbau- 
yorgang durch Erhitzen auf 90—100° beendet. Die abgebauten EiweiBstoffe binden 
den iiberschiissigen Gerbstoff im Leder sehr gut ab, u. beschweren u. befestigen das 
Leder. (D. R. P. 486 977 KI. 28a vom 1/4. 1926, ausg. 28/11. 1929.) S c h o t t l a n d e r .

Otto Rohm, Darmstadt, Lederimpragnierungsverfahrcn, 1. dad. gek., daB nach 
den iiblichen Verff. gegerbte BlóBen mit der Lsg. eines in W. unl. Stoffes behandelt 
werden, der ais Losungsm. solche Fil. enthalt, welche mit W. mischbar sind, u. daB 
sodann die so behandelten Leder mit W. in Berulirung gebracht werden. — 2. dad. gek., 
daB ais in W. unl. Stoff Harz yerwendet wird. — 3. darin bestehend, daB dem mit dem 
impragnierten Leder in Beriihrung zu bringenden W. an sich bekannte, das Leder auf- 
heUende Mittel zugegeben werden. -— Folgende Beispiele sind angegeben: Gegerbte 
BloBe wird mit einer alkoh. Lsg. yon Koloplionium impriigniert u. dann in W. gelegt. 
Das W. lost den A. heraus, wahrend das Harz im Leder bleibt. — Man yerwendet zur 
Impragnierung des Leders eine Lsg. von Phenolaldehydharz in Aceton u. legt das im- 
pragnierte Leder in W., wobei das Aceton gel. wird u. das fertig impriignierte Leder 
zuriickbleibt. — In  analoger Weise wird m it alkoh. Carnaubawachslsg. impragniertes 
Leder behandelt. —  Um eine Aufhellung der bei dieser Behandlung dunkler gewordenen 
Lederfiirbung zu bewirken, setzt man dem W. ais Aufhellungsmittel organ. Sauren 
oder Alkalien oder alkal. Salze zu. Z. B. bringt man impragniertes Fe-Leder in mit
0,5% NHS yersetztes W., — bzw. impragniertes lohgares Leder in W. mit einem Geh. 
yon 1% Ozalsaure, — bzw. formaldehydgares Leder in W. mit einem Geh. yon 0,25% 
NagCOj. (D. R. P. 470 552 KI. 28a yom 20/12. 1924, ausg. 19/1. 1929, u. D. R. P. 
471675 [Zus.-Pat.j KI. 28a yom 9/5. 1925, ausg. 15/2. 1929.) S c h o t t l a n d e r .

Herbert Wittek, Beutken, O.-S., Darstellung von Oerbstoffen, dad. gek., daB 
man Schwelwasserextrakte des Urteers mit sulfonierenden Mitteln behandelt u. die 
in W. 1. Bestandteile des Sulfonierungsprod. abscheidet. — Wahrend die besten, aus 
gewohnlichen Steinkohlenteerolen dargestellten Gerbstoffe einen Geh. yon 30—32% 
an gerbenden Stoffen haben, zeigen die Suljonierungsprodd. aus dem Urteerschwel- 
wsserextrdkt einen solchen yon 50—65%. Sie wirken schon an u. fur sich ais starkę 
Gerbstoffe, ohne daB eine weitere Kondensation, z. B. mit CHaO, notwendig ware. 
Es wird so eine nutzbringende Verwendung der einen hohen Geh. an Phenolen, 25% 
oder mehr an Brenzcatechin, aufweisenden Schwelwasserextrakte ermóglicht. Z. B. 
laBt man zu dem Schwelwassereztrakt unter Riihren u. guter Kiihlung konz. H2S04 
langsam zuflieBen u. riihrt noch kurze Zeit gut durch. Dann gieBt man auf Eiswasser, 
trennt die wss. Lsg. yon der geringen oben schwimmenden Olschicht ab u. entfernt 
die H2S04 durch Ausfallen, am besten ais Pb-, Ca-, Ba- oder Sr-Salz. Die erhaltene
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Lsg. kann, schwach angesaucrt, sof o rt zum Gerben benutzt werden, oder sie wird, 
yorteilhaft im Vakuum, zu einem festen Gerbpraparat yerdampft. (D. R. P. 480 701 
K I. 28a vom 13/8. 1925, ausg. 19/2. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

J. R. Geigy A.-G., iibert. von: Josef Schafer, Basel, Sohweiz, Darstellung 
mineralsaurefreier syntfielischer Gerbstoffe, dad. gek., daf3 man synthet. Gerbstoffe 
aus aromat. Oxysulfonsauren u. CH20, dereń Loslichkeit in W. auf der Ggw. von 
S03H-Gruppen im Mol. beruht, in Form ihrer Salze trocken mit Salzen der H 2SiF6 
yermischt. — Die keine Gerbwrkg. zeigenden bekannten Salze der sulfonierten Phenol- 
Aldehydkondensationsprodd. werden so wieder zu Gerbstoffen. 1 Mol. eines Salzes 
der H2SiFc entspricht u. ersetzt dabei 2 Moll. H2SO., oder Na2C03. Zwecks reich- 
licherer Gerbstoffablagerung auf der Hautfaser kann man ohne Schadigung dieser 
auch einen tJbersehuB an Salzen der H2SiF,, verwenden. Es entsteht H2Si03, die die 
H aut leicht durchgerbt, u. HF, die den nicht gerbenden, neutral gestellten synthet. 
Gerbstoff wieder in ein gerbendes Prod. iiberfuhrt. Z. B. wird das Kondensations- 
prod. aus Kresolsidfonsaure u. CHo0  bzw. ein solches aus einem Gemisch gleicher 
Teile Phmol- u. OxynaphtJialinsulfónsaure u. CII20  mit Na2C03 bzw. MgO neutrali- 
siert u. getrocknet, hierauf trocken mit Na2SiF6 yermischt. Zum Gerben wird Ziegen- 
blófle mit 100°/o W. ins WalkfaB gebracht u. allmahlich mit 30%, auf Blófle gerechnet, 
eines der obigen Misehprodd. versetzt. Hierauf wird 24 Stdn. gegerbt, leicht gewaschen, 
getrocknet u. gestollt. (A. P. 1706 325 vom 8/ 8. 1927, ausg. 19/3. 1929. D. Prior. 
16/8. 1926. E. P. 276 014 vom 12/8. 1927, Auszug yeroff. 5/10. 1927. D. Prior. 
16/8.1926. F. P. 639 097 vom 5/8.1927, ausg. 13/6.1928. D. Prior. 16/8.1926. 
Schwz. P. 130 434 vom 13/8. 1927, ausg. 16/2. 1929. D. Prior. 16/8. 1926.) S c h o t t l .

J. R. Geigy Akt.-Ges., Basel, Schweiz, Darstellung gerbender Stoffe. Zu dem Ref. 
nach E. P. 305 013; C. 1929. II. 1122 ist folgendes nachzutragen: Die Kondensalions- 
j>rodd. aus sulfonierten Phenolen, Harnstoff u. GILO gerben in Form ihrer U. Salze 
in schwach saurer Lsg., z. B. bei einer Aciditat von 1 g =  ca. 3 ccm 0,1-n. NaOH der 
konz. Lsg., tier. BloBe zu einem vollen, weichen, hellgefarbten u. gut gefiillten Leder. 
Sie fiillen Leim, bas. Farbstoffe u. geben blauen Nd. mit FeCl3. Seide wird yon ihnen 
mit betrachtlicher Gewichtsvermehrung beschwert. Man kann sie auch in Verb. mit 
anderen gerbenden oder nicht gerbenden Stoffen zu Kombinationsgerbungen ver- 
wenden. In der „Beizwrkg.“ auf Cr-Leder zeichnen sie sich vor den bekannten synthet. 
Gerbstoffen yorteilhaft aus, da sie beim Uberfarben die Farbstoffaufnahme fordern
u. zugleich gut egalisieren . In ihren Eigg. stehen sie den vegetabil. Gerbstoffen naher 
ais andere bekannte synthet. Gerbmittel. (D. R. P. 493 795 KI. 12 o vom 29/1. 1928, 
ausg. 11/3. 1930.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von wasser- 
lóslichen Verbindungen aus Lignin oder Torf durch Einw. yon Cl2 bis zur sauren Rk. der 
M., worauf man unter stetigem Zusatz von Alkali bei gegen Lackmus saurer Rk. weiter 
Cl2 einleitet. — Z. B. wird Lignin in wss. Suspension chloriert, der unl. Ruckstand 
abfiltriert, gewaschen , mit W. yerriihrt, mit NaOH neutralisiert u. mit einer Lsg. 
von Na2S03 u. NaOH gekocht. Die klare Fl. wird dekantiert u. mit Cl2 behandelt, 
wie oben geschildert. Man erhalt ein in W. 1., rotlich braunes Pulver, das durch Um- 
lósen aus 94%ig. A. gereinigt werden kann. — In gleicher Weise wird Torf behandelt. — 
Die Prodd. sind ais Gerbstoffe yerwendbar. (E. P. 323 781 vom 10/10. 1928, ausg. 
6/2. 1930.) A l t p e t e r .

Hein Kohlschein, Miinchen (Erfinder: Curt Weiehelt, Berlin-Schoneberg), 
Trankmittel fiir Gewebe aller Art, Leder o. dgl., 1. bestehend aus gegebenenfalls unter 
Vakuum anzuwendenden kolloidalen Lsgg. von Graphit, schwer oxydierbaren Me- 
tallen o. dgl. in an sich bekannten Dispergierungsmitteln. — 2. Anwendung des Trank- 
mittels nach 1. zum Durchtriinken der Membran fur Gasapp. — Fiir Leder sind be- 
sonders Olkolloide geeignet, d. h. Kolloide mit einem Ol oder Ólgemisch ais Dispergens. 
Das Ol soli eine die Gewebe u. Haute nicht angreifende SZ. aufweisen. ZweckmaBig 
yerwendet man ein aus 100 Teilen Fischtran, 30 Teilen Vaseline u. 10 Teilen Paraffin 
bestehendes Ólgemisch, u. zwar yorteilhaft in erwiirmtem, dunnfl. Zustand. (D. R. P. 
487129 KI. 28a vom 11/10. 1928, ausg. 30/11. 1929.) SCHOTTLANDER.

XXHI. Tinte; Wichse; Bohnermassen usw.
International Fireproof Products Corp., New York, iibert. yon: Fernando 

H-omoza Vivas, Los Angeles, V. St. A., lieinigungsmittel. Man behandelt 98 Teilo
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Bzu. in Ggw. von 7,5 Teilen (iY//4)2C03 u. 2 Teilen Al- oder Mo-Chlorid m it 35 Teilen 
CL in der Warme, dest. das entstandene Prod., trocknet das Destillat mit CaCl2 u. 
entfernt freies Cl2 mit Na2C03. Das erhaltene Prod. dient ebenso wie Bzn. zum 
Reinigen, z. B. von Textilien, u. ist nicht entflammbar. (A. P. 1733 842 vom 30/6.
1926, ausg. 29/10. 1929.) T h i e l .

O. A. Sundstrom, Huvudsta, FlecJcenreiniguńgsmittel, bestehend aus 12 Teilen 
eines Gemisehes von 3 g Citronenól, 3 g Spikól u. 6 g Terpentinól, sowie aus 72 Teilen 
eines Gemisehes yon 30 g Seifenflocken u. 12 g Borax in 42 g h. W. gel. (Schwed. P. 
63 955 vom 16/8. 1926, ausg. 18/10. 1927.) M. F. M u l l e r .

Henri Noirot und Louis Morange, Frankreieh, Lósunga- und Fleckenreinigungs- 
mittel, bestehend aus 4 %  Lzl., 50% A. u. 1% NH3. (F. P. 673 395 vom 6/ 8. 1928, 
ausg. 14/1. 1930.) . . .  M . F. M u l l e r .

Marius Arthur Victor Chartrain, Frankreieh, Konservierungs- und Reinigungs- 
mittel fur Wandbekleidungen und Bekleidungsgegenstdnde aus Gummi, sowie fiir Linoleum 
v. dgl., bestehend aus Gemisehen von Bienen- u. Carnaubawaehs, sowie von Ceresin u. 
Stearin, gel. in einem Gemisch von Alkoholen u. Ketonen, z. B. Methyl- oder Atkyl- 
alkohol oder anderen Alkoholen der aliphat. oder cycl. Reihe, sowie Aceton, Methyl- 
ilthylketon oder anderen Ketonen der aliphat. oder cycl. Reihe. (F. P. 676194 vom 
5/6. 1929, ausg. 19/2. 1930.) M. F. M u l l e r .

XXIV. Photographie.
• T. Slater-Price, Die pholographische Empfindlichkeit. Zusammenfassung der 

Theorie des latenten Bildes mit umfangreieher Litcraturzusammenstellung. (Science 
Ind. photographiąues 9. Mem. orig. Trad. 39—44. 45—50. Okt. u. Nov. 1929. Brit. 
Phot. Res. Assoe.) L e s z y n s k i .

A. P. H. Trivelli und V. C. Hall, Der Herscheleffekt und die Abweichungen vom 
Reziprozitdtsgeselz. (Photogr. Industrie 28. 284—86. 312—14. 336—38. 5/3. 1930. 
Kodak-Forsch.-Lab. — C. 1930. I. 929.) L e s z y n s k i .

Liippo-Cramer, Zur Sulfitreaktion der Bromsilheranfdrbungen. Wahrend eine 
wss. Lsg. von Pinakryptolgelb gegen Sulfit unbestandig ist, wird der an AgBr adsorbierte 
Farbstoff vom Sulfit nicht rcduziert, sondern behiilt seine desensibilisierende Wrkg. 
Ebenso verlialten sich Methylenblau, Janusgriin B u. Capriblau. Dagegen ist bei 
Krystallviolett, Malachitgriin u. Cyanblau auch dic Adsorptionsverb. mit AgBr gegen 
Sulfit unbestandig. Bei allen Farbstoffen, auBer Pinakryptolgelb, Malachitgriin u. 
Cyanblau, nimmt der Schleier nach der Behandlung zu. (Photogr. Industrie 28. 239 bis 
240. 26/2. 1930.) L e i s t n e r .

Heinrich Kiihn, Filmfabrikate mit Schutz gegen Liclithof. (Photogr. Rdsch. 67- 
79—80. 105—06. 1930.) L e s z y n s k i .

K. Tschibissow und E. R. Hoppe, Chemie der Enlwickler und der Entwicklung. 
IV. Mikrokinematographische Unlersuchung des Entwicklungsvorganges. (III. vgl.
C. 1930. I. 474.) Mikrokinematograph. Unterss. des Entw.-Vorganges in wenig aktin. 
griinem u. unaktin. rotem Licht liefern eine Bestatigung der Befunde des K o d a k -  
Lab. (vgl. T u t t l e  u . T r i v e l l i ,  C. 1928. II. 1056), die in aktin. Lichte erhalten wurden. 
(Kino. 12. 131—36. 5/3. 1930. Moskau.) L e s z y n s k i .

A. Lumiere, L. Lumiere und A. Seyewetz, Einfluji der Carboxyl- und Carbonyl- 
gruppe auf die Fahigkeit, das latente pholographische Bild zu enlwickeln. (Science Ind. 
photographiąues [2] 1. 30—31. Jan. 1930. — C. 1930. I. 2203.) L e i s t n e r .

Leo Weindel, Korrigierender Einfluji der Entwicklung auf das Negativ. Es wird 
eine anschauliche Darst. der Wrkg. des photograph. Abschwachungsprozesses gegeben. 
(Graph. Betrieb 5 .. 28—29. 1/ 1 . 1930. Niirnberg.) L e s z y n s k i .

A. Seyewetz, U ber die TJmkehrentwicklung von Amateurfilmen. In dem gebrauch- 
lichen Rezept fiir die Entw. von PATHE-Filmen wird Paraphenylendiamin yerwendet. 
Da dieses infolge der Anwesenheit von NaOH seine Eig., feinkórnig zu entwickeln, 
nicht zeigen kann, kann es dureh rascher wirkende Entwickler ersetzt werden. Am 
vorteilhaftesten Paramidophenol mit KOH. Es bietet weiter den Yorteil, daB man fiir 
dio zweite Entw. die Lsg. nochmals verwenden kann, mit der die erste Entw. vor- 
genommen wurde. Folgen ausfuhrliche Yorschriften. (Buli. Soc. Franę. Photographie 
[3] 16. 317—20. Dez. 1929.) L e i s t n e r .

Alexander Murray, Ein neuer Weg mit Farmers Abschwacher. Vf. empfiehlt 
fiir die Herst. yon Halbtonrasternegativen fur die Photolithographie eine reiehliche 
tlberbelichtung der Aufnahme u. nachfolgende Abschwiichung. Um Abschwacher zu
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finden, dio automat, eino gewisse Anfangsdichte um einen willkurlich zu wahlendeii
Bruchteil abschwachen u. nach Erreichen dor gewiinschten Dichte zu arbeiten auf-
horen, wurden zahlreiche Mischungen konz. Thiosulfatlsg. mit konz. Blutlaugensalzlsgg.
u. W. bei ycrschiedenen Tempp. untersucht u. die Dauer ihrer Wirksamkeit festgestellt. 
Danach wurden fiir den prakt. Gcbrauch Diagramme aufgestellt. Ferner wird eine 
Methode angegeben, um konz. Thiosulfatlsgg. zum auBerst schnellon Trocknen von 
Gelatineplatten anzuwenden. (Brit. Journ. Photography 77. 121—24. 28/2. 1930. 
Kodak Lab.) L e i s t n e r .

G. Mercator, Tonungen mit Kupfersalzen. Mit K3Fe(CN)6 wird das Ag-Bild in 
Ag,Fe(GK')6 yerwandelt, woraus durch Einw. von Cu-Salz Cu2Fe(CN)0 entsteht. Durch 
Zusatz verschiedener Salze (besonders von Osalaten oder Citraten) lassen sich ver- 
schiedene Tone erzielen. (Buli. Soc. Franę. Photographio [3] 16. 322—24. Dez.
1929.) L e i s t n e r .

—, Tonung mit Nickelferrocyanid. Der Toner gibt warm braune u. kupferrote
Tóne u. eignet sich gut fiir Diapositive. Die yermischten Lsgg. sind gut haltbar. (Rey. 
Franęaise Photographie 11. 69. 1/3. 1930.) L e i s t n e r .

A. Lumiere, L. Lumiere und A. Seyewetz, U ber einige Eigenschaften des Natrium- 
selenosulfats und semen Oebrauch fiir das Tonfizieren von Chlorbromsilberpapierabziigen. 
Eine L sg . von Se in kochendem Na»S03 hat ahnliche Eigg.. wie Na2S303, lost vor allem 
sehr gut AgCI, AgBr u. auch AgJ. Sie ist aber sehr unbe3tandig, u. deshalb ais Fixier- 
bad nicht brauchbar. Seine genaue Zus. ist nicht bekannt. In  einem tJberschuB von 
Thiosulfat tont das Selenosulfat Chlorbromsilberbilder braun. Aber auch fiir die Ver- 
wendung ais Tonfixierbad ist die Bestiindigkeit zu gering. (Buli. Soc. Franę. Photo
graphie [3] 16. 320—22. .Dez. 1929.) L e i s t n e r .

Ismar Ginsberg, Ein neues photographisches Verfahren zum Dmcken auf Baum- 
•wolle. Vf. besprieht das photographische Druckverf. nach M i c h e l s  (C. 1928. II. 2695)
u. nach dem D. R. P. 441 150 (C. 1927. I. 2264) auf Baumwollgewebe. (Tcxtile Colorist 
52. 98. Febr. 1930.) B r a u n s .

— , Masa-Verfahren. Beschreibung des Masa-Verf. zur naturgetreuen Wiedergabe 
yon Holzmaserungen, Marmoraderungen, Nar bon u. anderen Mustern tier. Haute 
oder Felle, sowie sonstiger, in der Natur vorkommender Oberflachenmotive durch 
photograph. Reproduktion auf Metali, Holz, Papier u. andere Stoffe. (AEG.-Mitt.
1930. 276—77. Marz.) L e s z y n s k i .

Robert Mauge, Untersuchung von Spezialfilmen fiir Aerophotographie. Die Unters.
erstreckt sich auf die Fabrikate Pathś, Agfa, Perutz, ZeiB Ikon, u. hat zum Gegenstand 
die Filmschrumpfung, Empfindlichkeit u. Gradation, Farbempfindlichkeit u. Brennbar- 
keit des Sehichttragers. (Science Ind. photographiques [2] 1. 69—73. Febr. 1930.) Le ist .

Kurt Jacobsokn, Zur Frage der Charakterisierung der Farbenempfindlichkeit. 
Es wird ausgefiihrt, daB die Angabe des tonrichtigen Filters u. des Verlangerungsfaktors 
eine befriedigende Charakterisierung der Farbenempfindlichkeit photograph. Schichtcn 
darstellt. Die Methoden zur Ermittlung dieser Werte werden kurz zusammengefaBt. 
(Photogr. Industrie 28. 335—36. 19/3. 1930. Berlin, Redakt.-Lab. d. Phot. Ind.) L e s z .

J. P. Lawrie, Mitteilung uber die Bestimmung von Siiber in photographischen 
Emulsionen. E in  Vergleich der Methode yon B a i n e s  (C. 1929. II. 3166), der VoL- 
HARDschen Methode u. der cyanometr. Methode yon E g g e r t  (C. 1924 .1. 2664) erweist 
die CTberlegenheit des letztgenannten Yerf. zur Schnellbest. des Ag in photograph. 
Schichten. Bei der cyanometr. Best. darf die NH3-Menge 8°/o der gesamten Fl.-Menge 
nicht uberschreiten, es ist aber auch v o n  Vortcil, eine Unterschreitung dieser Menge 
zu yermeiden. (Journ. Soc. chem. Ind. 49. Transact 28. 10/1. 1930.) LESZYNSKI.

Wilfred Trevor Leigh Becker, Leslie Walter 01iver, Humphrey Desmond 
Murray und Colour Photograplis Ltd., England, Herstellung von Schichttragem far 
die subtraktive Farbenpliotographie. Es werden d iin n e  Filme aus w asserab sorb ieren d en  
Cellulosederiyy. (z. B. Gellophan) venvcndet, die mit Lsgg. Uchtempfindlicher Stoffe 
getrankt werden. (E. P. 317 911 vom 26/5. 1928, 18/1. 1929, ausg. 26/8. 1929. F. P. 
675 550 yom 20/4. 1929, ausg. 11/2. 1930. E. Priorr. 26/5. 1928, 18/1. 1929.) G r o t ę .

Societe Lumiere. Societe Anonyme, Paris, Herstellung von Mehrfarbenrastern, 
fiir die Farbenpliotographie. (Scliwz. P. 135 241 vom 19/11. 1928, ausg. 16/11. 1929
F. Prior. 2/12. 1927. — C. 1929. II. 2630 [F. P. 657902].) G r o t ę .
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