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Gescłiiclite der Cłiemie.
E. Bryk, Professor Dr. phil. e. h. Dr. rer. nat. h. c. Paul Duden zu seinem 25. Dienst- 

jubilaum in  der I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges. am 2. Januar 1930. Wiirdigung der 
Verdiensto des 1868 geborenen auf rerschiedenen Gebieten der organ. Chemie ver- 
dienten Forschers. (Ztschr. angew. Chem. 43. 77— 80. 25/1.1930. Hóełist.) G r o s z f e l d .

Karl T. Compton, Din wissenschaftlichen Leistungen Irving Langmuirs. Wiir- 
digung der Arbeiten von I r v in g  L a n g m u ir  auf chem. u. physikal. Gebiet. (Chem. 
Bulletin 17. 119— 21. April 1930. Princeton, Univ.) J u n g .

F. Quincke, Dr. I . Rosenberg zum 60. Oeburlstage am 6. Februar 1030. Darst. des
Lebenslaufs des zuerst auf dem Farbstoffgebiet, dann in der anorgan. u. zulotzt in 
der Mineralólindustrie (Edeleanuverf.) tatigen Techriikers. (Ztschr. angew. Chem. 
43. 97. 1/2.1930.) R. K. M u l l e r .

Bockirnihl, Friedrich Stolz. Zum 70. Gdmrtstag mul 40-jahrigen DieTistjubilaum. 
Wiirdigung der wissenschaftlichen u. techn. Verdienste des Jubilars. (Ztschr. angew. 
Chem. 43. 285— 86. 5/4. 1930.) L in d e n b a u m .

Raphael Ed. Liesegang, I .  Traube. zum 70. Geburtslage am 31. Marz 1930. 
Wiirdigung der wissenschaftlichen Leistungen Tr a u b e s . (Chem.-Ztg. 54. 249. 29/3. 
1930. Frankfurt a. M.) Jung .

— , Wilhelm Ostwald. Kurze Wiirdigung seincr Leistungen. (Journ. chem. Edu- 
cation 7. 731— 33. Apiil 1930.) W r e s c h n e r .

O. Grupę, Erich Harbort. Nachruf fur den am 14/12. 1929. gestorbenen Prof. 
fiir Lagerstattenkunde an der Technischen Hochschule Berlin. (Kali 24. 36—40. 1/2. 
1930.) Sa l m a n g .

M. Trautz, August Friedrich Horslmann. Nachruf u. Wiirdigung der wissenschaft
lichen Verdienste des bedeutenden Physilcochemikers. (Bor. Dtsch. chem. Ges. 63. 
Abt. A. 61— 86. 9/4. 1930. Heidelberg, Univ.) L in d e n b a u m .

Adolf Mayer, Erinnerungen an August Horstmann. Keine ausfiihrliche Biographie, 
nur Erinnerungen an den am 20/11. 1842 geborenen u. am 8/10. 1929 verstorbenen 
Forscher. (Naturwiss. 18. 261— 64. 21/3. 1930. Heidelberg.) Sk a l ik S.

Marcel Sommelet, Charles Moureu. Nachruf fiir den 1863 geborenen, 1929 
yerstorbenen Professor der pharmazeut. Chemie in Paris. Zusammenstellung seiner 
samtlichen Veróffentlichungen. (Buli. Sciences pharmacol. 36. 619— 37. Nov.
1929.) H e r t e r .

Gregory P. Baxter, Theodore William Eichards. Nachruf. (Smithsonian 
Report. 1928. 737— 47. 1929. Sep.) J u n g .

R. van den Velden und P. Wolff, Julius Schwalbe f- Nachruf auf den vor 
einiger Zeit yerstorbenen Redakteur der Dtsch. med. Wchschr., J u l iu s  Sc h w a l b e . 
Seine Verdienste um die medizin. Wissenschaft, die im besonderen Ausdruck in der 
Fórderung des Schrifttums fanden, werden gewurdigt. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 
1—3. 7/3. 1930.) F r a n k .

E. Abel, Carl Auer von Welsbach zum Gedaclitnis. (Mitt. Staatl. techn. Yersuchs- 
amts 18. 17— 18. 1930.) L e s z y n s k i .

P. Walden, Berliner Chemiker und chemische Zustande im Wandel von vier Jahr- 
hunderlen. Vortrag. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. Abt. A. 87— 106. 9/4. 1930.) Lb.

B. Duschnitz, Der Werdegang des elektrischen Lichtbogens. Histor. Unters. Ais 
Entdecker des elektr. Lichtbogens ist HuM PHRY D a v y  (geb. 17/12. 1778 in Penzance 
in Comwall, gest. 29/5. 1829 in Genf) anzusehen. Der Kohlelichtbogen wurde von 
ihm 1800 in Gestalt eines Funkens u. 1808 in 25 mm Lange, spiiter in noch gróCerer 
Lange erzeugt. Ais Entstehungsjahr des Metall-Lichtbogens ist 1808 zu nennen, in 
diesem Jahre schuf D a v y  die gasgefiillte Gliihlampe u. die Metallbogenlampe (Pt u. K  
in N2-Atmosphare). (Physikal. Ztschr. 31. 232—40. 1/3. 1930.) L e s z y n s k i .
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W. Fischer, Einige Beobachtungen an Umenscherben. An prahistor. Umenscherben 
aus der Niederlausitz konnto durch Brennen die Existenz verschiedener Scłiichton 
nachgewiesen werden. Der Scherben bestand aus einem golbbrenncnden Ton, der mit 
einer rot brennenden Engobe iiberzogen worden war. (Keram. Rdsch. 38. 122. 20/2. 
1930. Berlin, Chem. Lab. f. Tonind.) Sa l m a n g .

— , Geschichtlich-technologische Merkuńirdigkeiten der Essigfabrikation. Das von 
Plinius erwahnte Posca-Oetrank ist wahrscheinlich eine vom Weinessig yerschiedene 
Essigart gewesen, vielleicbt mit dem edomit. Essig der Mischna im Zusammenhang 
stehend. Schechor-Essig der Bibel kann niclit ais Bieressig angesehen werden, weil 
damals das Bier, gekennzeichnet durch Hopfen ais Bierrohstoff, noeh nicht bekannt 
war. (Dtsch. Essigind. 34. 142. 4/4. 1930.) Gr o s z f e l d .

Herzberg, Die geschichtliche Entwicklung und die Fabrikalion des Champagners. 
Die Erfindung des Champagners erfolgte 1638 durch den Benediktinermónch D om  
P e e ig n o n ' in Saint-Monchould anliiBlich yon Verss., die Spritzigkeit des jugendlichen 
Weines der Champagne zu erhalten. Beschreibung des modernen Herst.-Verf. von Sekt 
in seinen Einzelheiten. (Schweizer. Wein-Ztg. 38. 101—02. 111— 12. 11/3. 1930. 
Trier.) G r o s z f e l d .

K. Stuhl, Aligermanische Brautfatten. AnHand etliymolog. tjberlegungen werden 
ais alte Braustatten nachgewiesen: der Kóstenberg (Gerstenberg) in Karnten, Gommern 
bei Magdeburg u. der Gerstenberg, die Kumperkuhle bei Hagen i. W., Bregenz u. 
Kempten, Priifening bei Regensburg u. Krausnick. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 70. 

354—56. 15/3. 1930.) G r o s z f e l d .
A. T uili, Kin weilerer Beitrag zu den TJntersuchungen iiber die Mumifizierung 

der allen Agypler: Chemische Analyse einer valikanischen Mumie. (Vgl. C. 1929. 

I I .  68.) Chem. Analyse des Halsgewebes der Mumie ergibt Abwesenheit von Natron, 
Schwermetallen u. As. Best. der Lóslichkeit in sd. PAe., w. A. u. w. W. laBt auf die 
Anwendung natiirlicher Balsame bei der Mumifizierung schliefien. (Atti R. Accad. 
Lincei [Roma], Rend. [6] 9. 1111— 14. 16/6. 1929.) K r u g e r .

Wilhelm Wien, Aus dem Leben und Wirken eines Physikers. Mit persónl. Erinnerungen 
v. Erich v. Drygalski, Carl Duisberg, Max v. Frey [u. a.] u. e. Nachruf v. Max v. Laue 
u. Eduard Riichardt. Enth. auBerdem 3 Universitatsreden d. Verfassers. Leipzig: 
Joli. Ambr. Barth 1930. (V, 196 S.) gr. 8°. Tp. M. 10.80.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.
W. Widder, E in einfaćhes Ubungsgerat zurn Nachweis des Gesełzes von Gay-Lussac 

und zur Bestimmung des Ausdehnungskoeffizienten der Luft. An einen Glaskolben 
von etwa 250 ccm Inhalt "wird ein rechtwinklig abgebogenes Capillarrohr (innerer 
Durehmesser 1 mm) von 1,10 m Lange angefiigt, dessen liingerer wagerechter Teil 
etwa 1 m lang ist u. bei gleicher Temp. in Kolben u. Capillare etwa 20 cm vom zu- 
geschmolzenen Ende entfernt einen 2—3 cm langen Hg-Eaden enthalt. Der Kolben 
wird erwarmt, wobei die Temp. der Capillare unyerandert bleibt. Das Vol. der Luft 
im Kolben u. dein ihm zugewandten Teil der Capillare karm ais konstant angesehen 
werden. Das Vol. im durch den Hg-Faden abgesperrten Teil der Capillare stellt sieli 
auf den Druck ein u. ist durch die Verschiebung des Fadens meBbar. Fehler der Mes- 
sungen meist unter l°/0. (Physikal. Ztschr. 31. 334— 35. 1/4. 1930.) L e s z y n s k i .

Ralph Goods, E in einfacher HCl-Zersetzungsapparat. Vf. beschreibt einen Hof- 
JtANNschen W.-Zers.-App. aus Blei. (Chemist-Analyst 19. 18. Marz 1930.) B r is k e .

Carlos del Fresno, Die Volumenanderungen bei der Bildung binarer Verbindungen. 
Bei den Halogeniden der beiden ersten Gruppen nimmt die Kontraktion fiir jede Gruppe 
u. Halogenid mit dem Atomvolumen des Metalls zu. Fur yerschiedene Halogenide 
(mit Ausnahme der Hydride) desselben Metalls nimmt die Kontraktion mit der Zu- 
nahme des Atomyolumens des Halogens ab, dasselbe gilt fur die Oxyde u. Sulfide der 
yorgenannten Gruppen. Bei den Oxyden der 4.— 6. Periode nehmen die Kontraktionen 
parallel mit den Atomyolumina der freien Elemente bis zu einem Minimum, das sich 
in der 8. Gruppe findet, ab, um dann wieder zuzunehmen. Die Kontraktionen werden 
tabellar. u. graph. angegeben. (Ztschr. Elektrochem. 36. 163— 65. Marz 1930. Oviedo 
[Spanien], Anorg. Lab. d. Univ.) AsCHERMANN.

W. Herz, Die Raumerfullung von Mełcdlalkylen. Vf. berechnet aus den Brechungs- 
quotienten der Metallalkylyerbb. dio Raumerfullungszahlen nach der Formel yon
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L o r e n z  u . H e r z :  yju — (n02— l)/(/i0- + 2) (C. 1924. I . 1311). Die folgenden Werte 
zeigen, daB auch boi den Metallalkylon die Raumorfiillungszahlen mit don boi anderen 
Kórperklassen yon L o r e n z  u . dem Vf. gefundenon Zahlen ubereinstimmon. Innerhalb 
jeder Roihe dor Alkylvefbb. eines Metalls werden die Raumerfullungszahlen mit 
wachsondem Molgowicht dor organ. Gruppen kleinor; dagegen ist bei den entsprechonden 
Alkylverbb. vorschiedener homologer Motałlo mit steigendom At.-Gew. eine Ver- 
gróĆerung der Raumerfullungszahlen verbunden; daboi bildet allerdings das Hg eine 
Ausnahme. Das Sinken der Raumerfullungszahlen mit wachsendem Molgewicht der 
organ. Gruppen tritt auch bei gemischton Verbb. auf. Isomere Verbb. zeigen meist 
geringe Untorsehiede in den Raumerfullungszahlen. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 182. 
173—76. 7/8.1929. Broslau, Univ., Physikal.-ehcm. Abt.) DusiNG.

N. v. Raschevsky, Zur Thermodynamik von Systemen mit me3irere.il Oleichgewichlen. 
I I . (I. vgl. C. 1930. I. 1751; vgl. auch C. 1930. 1. 2370. 3277.) Es wird eine strengo 
Behandlung des in  der I. Mitt. betrachteten Falles einer reversiblen Rk. zwisohen zwei 
der VAN DER WAALSschen Glcichung gehorchenden Stoffen gegeben. Die Ergobnisse 
bzgl. des Vorhandenseins von zwei Gleichgowichtszustanden u. des Auftretens von 
Hystereseeffekten werden bestatigt. Es wird die Mógliehkeit ciner Komplikation 
durch das Zerfallen des Systems in zwei kooxistierende Phasen untersucht. Es wird 
auf die Folgcrungen kurz hingewieson, die sich aus der Annahmc einer Mógliehkeit 
von mehrfachen Gleichgowichten bei den Teilchen einer kolloiden Lsg. ergcben. (Ztsehr. 
Physik 61. 511—24. 15/4. 1930. Pittsburgli, Pa., Wcstinghousc Elcctr. and Mfg. Co., 
Res. Dep.) L e s z y n s k i .

Georg-Maria Schwab und Hildę Knoell, Geschwmdigkeit einer Reaktion an der 
Crenzfldche zweier Losungen. Vff. untersuchon den Verlauf der Rk. zwischen Nalrium- 
thiosulfat in wss. Lsg. u. Jod gel. in CCli an der Pbasengrenze der beiden nicht misehbaren 
Lsgg., die in einer angegebenon Apparatur ubereinandergesehichtet werden. Die Rk. 
Prodd. sind ohne EinfluB auf die Geschwindigkeit, so daB nacheinander die Abhangigkeit 
derselben von der Thiosulfat- u. der Jodkonz. untersucht wird. Bei groBem UberschuB 
an Jod, d. h. prakt. konstantor Iionz. der Jodlsg. Yerlauft die Rk. nach dor ersten 
Ordnuug, der Logarithmus der joweiligen Na2S20;)-Konz. ist eino linearo Eunktion 
der Zeit. Bostimmt man die monomolekularen Konstanten ais • Neigungstangenten 
dieser Geraden fur verschiedeno Jodkonzz., die jedocli innerhalb eines Vers. immor 
noch konstant bleiben mussen, u. trśigt sie gogen die zugehorigen Jodkonzz. auf, so 
erhalt man wieder eine Gerade. Daraus folgt, daB die Rk.-Geschwindigkeit dom Prod. 
der Konzz. in beiden Phasen proportional ist: d x/d t =  i[ J 2]-[S203"]. Aus der Glei- 
ehung geht hervor, daB primiir ein Komplex aus einer Jocimolekel u. nur c i n e m  
Thiosulfation gebildet wird, der unmeBbar rasch mit einem zweiten Thiosulfation weiter 
reagiert. Yerwendet man Thiosulfat im UberschuB, so daB seine Konz. konstant bleibt, 
so ergibt log [J2] gegen die Zeit aufgetragen, ebenfalls gorade Linien. Triigt man aber 
die Geschwindigkeitskonstanten fur verschiedene (uberschussige) Thiosulfatkonzz. 
gegen diese Konzz. selbst auf, so erhalt man nur anfiinglich eine Gerade, die bei hóheren 
Konzz. in eine einer Adsorptionsisotherme ahnliche Kurve ubergeht. Die Rk.-Ge- 
schwindigkeit wird von der Konz. des Thiosulfats unabhangig. Vff. fuhren dies darauf 
zuriick, daB bei hohen Thiosulfatkonzz. alle in der Grenzschicht ankommenden Jod- 
molekeln sofort reagieren, so daB die Konz. des Jods dauemd Nuli ist u. seine Diffusions- 
geschwindigkeit aus der Lsg. in die Grenzschicht den Gesamtvorgang bestimmt. Aus 
dieser Vorstellung laBt sich eine Gleiehung fur die Rk. - Geschwindigkeit ableiten, 
die fur den Grenzfall groBer Thiosulfat- bzw. Jodkonzz. in die experimentell bestiitigten 
Gleichungen ubergeht. Der Temp.-Koeffizient der Rk. wird ais sehr klein gefunden, 
so daB sich nicht sicher entscheiden laBt, ob er dem Diffusionsgleicbgewicht oder der 
Rk. selbst zugehort. Die etwaige Aktiyierungswarme ist daher ebenfalls gering. (Ztsehr. 
physikal. Chem. Abt. A 147. 38— 50. April 1930. Miinchen.) K o r t u m .

E. Abel, H. Schmid und J. Weiss, Kinetik der Saipetersdure. Oxydation von 
arseniger Saure. Im  AnschluB an die von E. A b e l  u .  H. Sc h m id  (C. 1929. I. 186) 
diskutierte Kinetik der Salpetrigsaure wird die Kinetik der Saipetersdure an der Oxy- 
dation von arseniger Saure untersucht. Diese erfolgt nach der Bruttork.:

3 H 3As03 + 2 HN03 =  3 H 3As04 + 2 NO + H 20.
Die Oxydationsfahigkeit der Salpetersaure beruht auf dem Vorhandensein des Sal- 
petersaure-Salpetrigsauregleichgewichts: HN03 + 2 NO + H20 =  3H N 02. Fiir die 
Kinetik der Rk. kommt also die Zwischenrk.:

H 3As03 + 2 HN02 =  H 3As04 + 2 NO + H20

216*
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in Frage. Es wird eine Apparatur beschrieben, mit Hilfo dereń sich die Rk. titrimetrisck 
an der Zunahme der Arsensaure u. yolumetrisch an der Bldg. von NO bei gleichzeitiger 
Konstanthaltung des NO-Druckes verfolgen laBt. Dio Versuchsergebmsse sind iu 
Tabellen wiedergegeben. Die Geschwindigkeitsgleifchung lautet:

—d(H3As03)ldt =  i-[H3As03][HN02]2.
Die Ek. zwischen salpetriger u. arscniger Saure yerlauft monomolekular in bezug auf 
letztere u. bimolekuJar in bezug auf salpetrige Saure u. ist auBerdem vom NO-Druck 
unabhiingig. Diese Unabhiingigkeit schaltet die Mogli chkeit aus, daB die Oxydation 
der arsenigen Saure durch das N 02 geschieht, das mit HN02 im Gleichgewicht steht 
nach der Gleichung: 2 HN02 =  N203 + H20 =  N 02 + NO + H ,0 . Der Mecha-
nismus der Rk. mu (3 daher iiber N203 ais unmittelbares Oxydationsmittel fiihren. 
Die Arsenigsaure-Salpetersaurerk. ist daher praktisch nur bei Vorlagerung des Sal- 
petersaure-Salpetrigsauregleichgewichtes isolierbar. Zu der obigen Bruttork. fiihren 
zwei Parallelwege, die den Mechanismus der Oxydation von H 3As03 durch Salpeter- 
saure kennzeichnen:

HN02 + HN03 — > N20., + l i 20; N204 + 2 NO + H„0 — >■ 4 HN02 
und dazu parallel:

HN02 — >- N20 3 + H 20; N203 + H 3As03 — >  H 3As04 + 2 NO.
(Ztselir. physikal. Cliem. Abt. A" 147. 69—86. April 1930. Wien, Inst. f. phys. Chem. 
d. Techn. Hochschule.) Kortum .

M. Bobtelsky und A. Rosenberg, Uber die Ox)jdationsgeschwindigkeit von Brom- 
uusserstoff mittels Chromsaurc in  Gegeniuarl von Chloriden mul die katalylisclie Be- 
einflussung der Mn"-lonen im Salzmilieu. In  enger Anlehnung an eine friihere Arbeit 
(vgl. C. 1929. I . 982) untersuchen Vff. unter denselben Bsdingungen dio Verhśiltnisse 
der Br'-Oxydation boi gewóhnlicher Temp. in Ggw. grófierer Cl'-Mengen. Alle Chlorido 
niedoror Konz. wirken verzógernd. Ein Maximum der Verzogerung liegt im Gebiet 
von otwa 1-n. Endkonz. Dabei ergab sich folgende Reihe abnehmender Verzógorung: 
MeICl >  MenCl2 >  Men lCl3. HC1 verhiilt sich genau wie ein neutrales Chlorid, wobei 
das H ‘ in seiner Wrkg. zwischen den ein- u. mehrwertigen Kationen liegt. In  hochkonz. 
Lsgg. -wirken die Alkalichloride u. das CuCl2 schwach verzogernd. ZnC)2, CdCl2 u. HgCl2 
wrken stark vorzógernd. Man hat folgende steigende Reihe der verzógernden Wrkg.: 
ZnCl2 <  CdCl2 <  HgCl2. Ferner wirken in etwa 2-n. Endkonz. ais starko Beschleuniger 
in folgender Reihe: NiCl2 >  MgCl2 >  FeCl3 >  HC1 >  A1C13 >  CrCl3. Beim Zusammen- 
mischen von zwei neutralen Salzen erzielt man oinen Effekt, der kleiner ist ais die 
Summo der Einzeleffekte. Das i ln “ ist ein ausgesprochener Katalysator der Br-Aus- 
treibung. Cl' wirkt yerstarkend auf dio Mn"-Katalyse. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 
182. 74—92. 7/8.1929. Jerusalem, Inst. f. anorgan. Chemie d. Hebraischen Univ.) Dus.

M. Bobtelsky, Einige Bemerkungen zur Theorie chemischer Reakticmen in kon- 
zentrierlen Eleklrolytlosungen. Theoret. Betrachtungen zu friiheren Arbeiten (vgl. 
C. 1929. I. 982 u. yorst. Ref.) des Vfs. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 182. 93— 96. 7/8.
1929. Jerusalem, Inst. f. anorgan. Chemie d. Hebraischen Univ.) DusiNG.

R. M. Purkayastha und J. C. Ghosh, Die Reaktion zwischen Brom und orga- 
nischen Oxysauren. I. Die Dunkelreaktion. Vff. bringen ihre, in experimentellen 
Einzelheiten teilweise schon veroffenthchten Ergebnisse (C. 1929. I I .  1897; 1930. 
I. 14) unter allgemeine Gesichtspunkte. Die Rk. zwischen Brom u. organ. Oxy- 
sauren (Phenylmilćhsaure, Milcfisaure, Mandelsaure) im Dunkeln yerlauft bei Ab- 
wesenheit von Br- u. tjbersehuB der Oxysaure bimolekular in bezug auf das Brom; 
bei Ggw. von Br~ yerlauft sie langsamer u. unimolekular. H+ hemmen, OH~ sowie 
KC1, BaCl2, K 2S04 beschleunigen die Rk. Alle Ergebnisse erklaren Vff. durch An- 
nahme eines bestimmten Reaktionsmechanismus. Die Rk. findet statt zwischen akt. 
Brommolekulen u. den Anionen der Oxysauren. Die entstehenden „StoBmolekule" 
des Reaktionsprod. yermogen freie Brommolekiile zu aktiyieren u. so eine Kettenrk. 
einzuleiten. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. B. 7. 276— 84. April 1930. Dacca [Indien], 
Chem. Lab. der Univ.) Erbe.

R. M. Purkayastha und J. c. Ghosh, Die Reaktion zwischen Brom und, orga- 
nischen Oxysauren. I I .  Die 'photochemische Reaktion. (I. ygl. yorst. Ref.) Die Rk. 
zwischen Brom u. organ. Oxysauren yerlauft unter der Einw. y. blauem Licht anders 
ais im Dunkeln; u. zwar bei Abwesenheit yon Br- unimolekular, wobei die Konstantę 
mit der Quadratwurzel aus der Lichtintensitat yariiert, u. bei Ggw. yon Br~ null- 
molekular u. langsamer. Die Quantenausbeute betragt im ersten Fali ca. 20— 30, 
im zweiten ca. 3— 4 Mole pro Energicąuantum. Vff. nehmen hier zur Erklarung an,
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daC dio Kettenrk. ausgelóst wird durcli Bromatome, nicht durcli Molekiilo. (Ztsclir. 
physikal. Chem. Abt. B. 7. 285— 291. April 1930. Dacca [Lndienl, Chem. Lab. d. 
U niv.) E r b e .

E. P. T. Tyndall, Wachstum von Zinkkrystallen. Hinweis auf eine falschliche 
Deutung der Arbeit yon H o y e m  u. T y n d a l l  (C. 1929.1 .1413) durcli G o e tz  u . H a s le r
C. 1930. I. 2682). (Physical Rcv. [2] 35. 868. 1/4. 1930. Iowa, Univ„ Dep. of 
Physics.) _ L e s z y n s k i .

M. Straumanis, Das elektrochemische Verlialten und die Aufldsungsgeschuńndigkeit 
von ZinkeinkrystaUen in Schwefelsaure. (Vgl. C. 1929. I I .  2419.) Es werden Einkrystalle 
aus reinem Zink hergestellt u. das Potential der verschiedenen krystallograph. Flachen 
gegen neutrale u. saure ZnSO.,-Lsg. gemessen. Alle Flachen verhalten sich elektro- 
motor. gleicb, das Potential ist in neutralen Lsgg. am grofiten u. gelit bei wachsen- 
dem Saurezusatz durch ein Minimum. Vf. erklart dieses Verh. durch Annahme linearer 
Abhangigkeit des Potentials von der Auflosungsgeschwindigkeit. Dagegen losen sich 
die verschiedenen Flachen in Siiure nicht gleich schnell, was durch die verschiedeno 
Lage der Fremdmetallschichten gegen die sich lósende Flachę erklart wird. Krystall- 
flachen an reinstein, sublimierten Zn zeigen keine definierte Auflósungsgeschwindig- 
keit. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A. 147. 161—87. April 1930. Riga, Physikal.- 
Chem. Lab. der Lettland. Univ.) E r b e .

S. Valentiner, Bemerkung za meiner Arbeit: tlber die Loslichkeit der Edelgase 
in  Wasser. Die Werte der Loslichkeit des He in W . von C ad y , E ls e y  u . B e r g e r  

(C. 1923. I. 1534) sind vom Vf. (C. 1927. I. 2966) ais „OsTWALDsche Lósliehkeiten“ 
eingesetzt worden; sie stellen aber die „BUNSENschen Loslichkeiten“ dar, so daB die 
Resultate des Vfs. fiir He u. Ne korrigiert werden mussen. Im  Original sind die Werte 
der Loslichkeiten samtlicher Edelgase fiir Tempp. von 0— 80° zusammengestellt, u. 
die Konstanten angegeben, nach der die Loslichkeiten aus der Formel: 

log l — (273 —  a0)/T + 2,3 log T + a2
(in der C. 1927. I . 2966 angegebenen Formel fchlt die Klammer) berechnet werden 
kónnen. (Ztschr. Physik 61. 563—65. 15/4. 1930. Clausthal, Physikal. Inst. d. Berg- 
akad.) L e s z y n s k i .

A. Mittasch und W. Frankenburger, Zur geschichtlichen Enlwicklung und zur 
Theorie der Ammoniakkatahjse. Zusammenfassung der Entw. der Forschungen iiber 
die katalyt. Synthese des NH3, vor allem iiber die dabei besonders wirksamen Kontakt- 
stoffe. Hinweis auf die Arbeiten von N ernst u . H aber u . die von letzterem erfolg- 
reich verwendeten Katalysatoren. Auffinden der fiir die techn. Durchfuhrung des 
Verf. erforderlichen, hoch wirksamen Kontakte in Arbeiten von C. Bosch u. A. M it
tasch: (1910—1912 in der B. A. S. F.). Feststellung von Kontakigiflen u. Priifung 
reiner Mełalle auf relative Wirksamkeit: Fe: gute, raseh abfallende AnfangswTkg.; 
Mo: giinstiger ais Fe, wenig giftempfindlich, wird in Mo-Nitrid verwandelt; W: ahnlich 
dem Mo, aber schwacher wirkend. Diese 3 Metalle werden im Gegensatz zu Mn, U, 
Ce durch 0 2 nicht bleibend, sondern nur reyersibel in ihrer katalyt. Wrkg. geschwacht 
Verbb. der Metalle wirken nach Red. bzw. Nitrierung ahnlich wie die Metalle selbst. 
Eine ganz neue, hervorragend wirksame Klasse von Katalysatoren stellen die akli- 
vierłen Metalle dar, d. h. Metalle, dereń Wirksamkeit durch Zuśatzstoffe auCerordentlich 
gesteigert ist. So wird reines Fe durch eingelagerte, schwer reduzierbare u. hoch- 
schmelzende Metalloxyde, wio Tonerde u. Magnesia, wesentlich verbessert, ebenso 
durch Zusatz weiterer Metalle, z. B. Mo, W usw. Gewisse Stoffe, wie Cu, sind ais 
Zusatz indifferent, verschiedene andere schadigen die Kontaktwrkg. Durch Zusatze 
lassen sich auch im reinen Zustand wenig wirksame Metalle wesentlich verbessern, 
so z. B. N i durch Kombination mit Mo u. andere Kombinationen, dereń Komponenten 
in ihrer chem. Natur einander nicht zu nahe stehen. Auch dritte oder vierte Stoffe 
kónnen die katalyt. Wirksamkeit noch weiter steigern, so ist z. B. ein Mischkontakt 
Fe + A1203 + K 20 yon besonders giinstigen Eigg. Vff. zahlen eine Rcihe derartiger, 
ais Katalysatoren bewahrter Mischkonlakte fur die NH3-Synthese auf; weiterhin wird 
ihre Herst.-Methode naher geschildert. Es wird gezeigt, daC auch bei anderen techn. 
Gaskatalysen die Verwendung von Mehrstoffkatalysatoren sich ais wertvoll erwiesen 
hat. Nach einem kurzeń Oberblick iiber wesentliche Arbeiten zur wissenschaftlichen 
Klarung des Mechanismus der Kontaktsynthese werden kurz die neueren Arbeiten 
des Oppauer Forschungslab. erwahnt. Dabei stehen die Fragen nach der Natur u. 
Wirkungsweise der a k t i v e n Stellen an den Kontaktsubstanzen sowie nach der 
Natur der bei der Synthese entstehenden Zwisćhenverbindungen im Mittelpunkt.



3398 A . A l l g e m e in e  u n d  p h y s ik a l is c h e  C h e m ie . 1930. I.

Es folgt eine kurze Beschreibung der „Modellverss.“ an feinstyerteiltem Fe u. dereń 
.Ergebnisse bzgl. der Bindung yon H a an das Metali (ygl. F r a n k e n b u r g e r  u . M a y r - 

HOFEE, C. 1929. I I .  2010). Neu kommt die Feststellung hinzu, daB Fe im feinst- 
yerteilten, durch Fremdsubstanzen in seiner Dispersitat stabilisierten Zustand auch 
elementaren N 2 in Betragen von stóchiometr. GroBenordnung zu binden vermag. 
Mit dem Ziel, etwaige Zwischenyerbb. nachzuweisen, wurden Verss. iiber die katalyt. 
NHfŻers. an metali. W ausgefiihrt. Es gelingt dabei der Nachweis, daB diese Zers. 
iiber die intermediiire Bldg. eines Imides WX(NH) yerlauft. Dieses Imid ist nach den 
bisherigen Ergebnissen auf eine Ausbildung in monomolekularer Scbicht an der 
Metalloberflaehe beschrankt. (Ztschr. Elektrochem. 35- 920—27. Dez. 1929. Ludwigs- 
hafen [Rh.], Forschungslab. Oppau der I. G. Farbenind.) F r a n k e n b u r g e r .

Ward E. Kuentzel, Die bevorzugte katalytische Oxydation von Kohlenmonoxyd 
bei Gegenwart von Wassersloff. I. Die Aktivitat von zweiWassergas-Katalysatoren, von 
Kupferoxyd, Mangandioxyd und einer Mischung dieser Oxyde. Das fur den I I a b e r - 
BoscH-ProzeB benutzte Gasgemisch enthalt neben H 2 u. N2 sowie 29— 30°/0 C02 
noeh 1— 2% CO, das durch geeignete Waschmittel entfernt wird. CO-Gehh. bis zu
0,5% lassen sich aucli dadurch entfernen, daB man 0 2 zugibt u. geeignete Kataly- 
satoren verwendet, die fur die Oxydation von H 2 unwirksam sind u. nur die Oxydation 
von CO begiinstigen. Dabei wirkt die Anwesenheit yon W.-Dampf besonders giinstig. 
Vf. hat sich die Aufgabe gestellt, einen Weg zu finden, daB man auch hóhere CO-Grehh. 
(1— 2%) entfernen kann. Dabei wurde immer ein groBer UberschuB von W.-Dampf 
verwendet u. folgende Katalysatoren untersucht: a) ,,promoted“ Eisenoxyd, b) promoted 
Kobaltoxyd, c) Kupferoxyd, d) Mangandioxyd, e) ein „Hopcalit“ mit 5 Komponenten 
u. f) ein solcher mit 2 Komponenten (unter Hopcalit versteht man Gemische yon Mn02 
mit Osyden yerschiedener Metalle, wie Cu, Co, Ag usw.). Von allen diesen erwies sich 
nur f) ais erfolgyersprechend; er ergab bei ~  175° 37 Stdn. lang eine Wirksamkeit yon 
96%. —  a) u. b) sind nur W.-Gas-Katalysatoren, der Zusatz yon 02 ist prakt. ohne Wrkg. 
Wesentlich besser sind e), d) u. e); sie erleiden jedoch bei hóheren Tempp. —  z. B. 
220° —  erhebliche Red., womit gleichzeitig ein Yerlust an Aktiyitat yerbunden ist, 
(Journ. Amer. chem. Soe. 52. 437— i i .  Febr. 1930.) K x e m m .

Ward E. Kuentzel, Die bevorzugte katalytische Oxydation von Kohhimionozyd 
bei Gegenwart von Wassersloff. I I .  Die Aktimłat eines Hopccdits mit 2 Komponenten. 
(I. vgl. yorst. Ref.) Von allen Katalysatoren zur bevorzugten Oxydation von CO 
hatte sich ein 2 Komponenten-Hopcalit ais besonders wirksam erwieseD. Vf. priift 
ein iihnlich zusammengesetztes kaufliches Praparat u. einen 1918 vom Chemical 
Warfare Service hergestellten Spezialkatalysator, yon denen sich der letztere ais liber- 
legen herausstellte. —  tlber dio Aktiyitat des kauflichen Praparates wurde festgestellt, 
daB wahrend einer Versuchsdauer yon 379 Stdn. bei 160— 195° yon einem Gas mit 
1,3% CO, 1,5% 0 2, 28,0% C02, 49,0% H 2 u. 20,2% Na bei Ggw. yon 3 Voll. W.-Dampf 
auf 1 Vol. Gas 97— 99% des yorhandenen CO zu C02 oxydiert wurden. Jedoch lieB 
die Aktiyitat des Katalysators etwas mit der Dauer des Vers. nach. Dieser Verlust 
an Aktiyitat hangt zusammen mit einer Abnahme von akt. Saucrstoff, der —  zum 
sehr geringen Teil — durch therm. Dissoziation, u. — in der Hauptsache —  durch 
Red. durch H 2 u. CO yerloren geht. Wesentlich ist, wie schon Lam b, S c a l io n e  u .  

E d g a r  (C. 1922. I I I .  489) heryorheben, daB die Rk.-Warme gut abgeleitet wird; dies 
kann einma] erfolgen durch gut warmeleitendes GefaBmaterial, z. B. Cu, der Katalysator- 
kammer. Es kann diese Ableitung aber auch erreicht werden durch Beigabe eines sehr 
groBen Uberschusses an W.-Dampf. Dieser hat auBerdem den Yorteil, daB er die 
Red. des Katalysators hindert. Bei Ggw. eines Uberschusses an W.-Dampf bietet die 
Verwendung gut leitender GefaBmatorialien keinen weiteren Vorteil. (Journ. Amer. 
ohem. Soc. 52. 445— 55. Febr. 1930. Washington, D. C., Bureau of Chem. and 
Soils.) Klemm.

I. Adadurow und K. Brodowitsch, Katalytische Wirksamkeit der Platinkontakt- 
trager. Die katalyt. jS02-Oxydation zu S03 wurde an yerschiedenen Substanzen, die 
ais Trager fur Pt benutzt werden, studiert. Asbest fangt von 400° an katalyt. zu wirken 
u. ergab einen Umsatz yon 47% bei 465— 474° u. 34% bei 520— 570°; Mg u. MgO 
waren bis 570° inaktiy; MgS04 gab 10% bei 475— 520° u. 30,5% bei 523— 531°. Femer 
waren untersucht Silicagel yerschiedener Herst. an sich u. getrankt mit A12(S04)3 
u- Cr2(SO,,)3, sowie yerschiedene keram. Massen (Tonzylinder vom Werk Aussig) 
(Tabellen im Original). Feuerfeste Steine katalysierten bei 440° 73% zu S03, getrankt 
mit 100/oig- Al2(S04)3-Lsg. sogar 79%; A12(S04)3 allein ist nur schwach wirksam; die
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Trankung mit 10%ig. Cr2(S04)3-Lsg. u. noch starker mit Cr2(S04)3 + Al2(SO,,)3 im 
Verhaltnis 1:1 erniedrigto die Wirksamkeit des Steinzeugs; wurden diese jedoch 
im Verhaltnis 1 zu 3 zur Trankung verwendet, so stieg der Umsatz bei 454— 470° bis 
zu 96,2% u. mehr, wurde also ebensogut wio bei Platin. Vff. bringen dio Steigerung 
der Aktivitat mit einigen spektroskop. Eigg. des A l u. Cr in Zusammenhang. (Ukrain, 
chem. Journ. [ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 4. 123—27. 1930.) A n d r u s s .

I. Adadurow und K. Brodowitsch, U ber die dissoziierende Wirkung der Kontakt- 
irager. An den in vorst. Ref. untersuehten Tragersubstanzen wurde die S03-Zers. 
studiert u. hier kein Parallelismus mit der SO:l-Katalyse an denselben Substanzen 
gefunden. So haben Asbest u. Silieagel keine S03-Dissoziation bewirkt, trotz ihref 
guten Wirksamkeit bei der S02-0xydation; MgO hat keine Kontaktwrkg. in S03- 
Richtung, spaltet jedoch bei 420—560° 0,7— 1,8% S03. Die meisten Trdger ergaben 
bei 380— 550° 1 bis 3%  S02. Die Temp.-Steigerung bewirkt nicht immer eine Erhóhung 
der S03-Zers., fiir jede Substanz gibt es eine optimale Temp., die verschieden ist fur 
S03-Bldg. u. Zers. Vff. versuohen das komplizierte Verh. der Substanzen durch 
Strahlungsphanomene zu deuten: die von der Kontaktsubstanz ausgestrahlten Lieht- 
wellen aktmeren die 02, S02 oder S03-Molekiile, u. es besteht ein Zusammenhang 
zwischen den emittierten Spektrallinien, dereń Intensitat sieli mit der Temp. ver- 
schiebt, u. den Linien, die von S oder O absorbiert werden. (Ukrain, chem. Journ. 
.[ukrain.: Ukraiński chemitschni Shurnal] 4. 129— 41. Charków, Inst. f. angew. 
Chem.) ___________________  A n d r u s s o w .

J. Valero Serrano, Elementos de ąuimica. Madrid: Huelves y Ca. 1929. (96 S.) 8°. 6.—.

A,. Atorostruktur. Radlochemle. Photoohemłe.

Werner Sombart, Die Eigenart des naturwissenschaftlichen Denkens und die 
Melhode der exakten Nalurwissenschaflen insbescmdere. Die Abhandlung zeigt die tief- 
gehenden Anderungen des naturwissenschaftlichen Denkens, die zur Entw. der exakten 
Ńaturwissenschaften gefuhrt haben. (Ztschr. angew. Chem. 43. 34— 39. 11/1. 
1930.) J u n g .

L. L. Whyte, tlber die Eigenschaften einer einheitlichen ‘physikalischen Tlieorie.
I I .  Mafistdbe, Uhren und eine mógliche Altemative zur Vierkoordinalenbeschreibung. 
(I. vgl. C. 1929. I I .  1888.) (Ztschr. Physik 61. 274—89. 29/3. 1930. London.) L e s z .

Daulat Singh Kothari und Rames Maj umdar, Eine verallgemeine.rU Form 
der Zellenstatistik. Ableitung der verallgemeinerten Eorm der BoSE-EiNSTEiNsehen 
u. der FERMl-DiRACschen Statistik durch Erweiterung der Zellenstatistik. (Ztschr. 
Physik 61. 538— 44. 15/4. 1930. Allahabad, Univ., Dep. of Physics.) L e s z y n s k i .

Karl Bollert, Der Zusammenhang der Diracschen und der Maxv;ellschen Oleicliungen. 
(Vgl. C. 1 9 3 0 .1. 325.) Theoret. Betrachtungen im AnschluB an die Arbeit von L a n c z o s  

(C. 1930. I. 1743); die LANCZOSschen Gleichungen lassen sich ais Spezialfall der M a x - 

WELLschen auffassen. (Ztschr. Physik 61. 368— 85. 8/4. 1930. Berlin.) L e s z y n s k i .

Ernst Reichenbacher, Eine wellenmechanische Zweikompcmenteniheorie. I I . 
(I. vgl. C. 1930. I . 481.) (Ztschr. Physik 61. 490— 510. 15/4. 1930. Konigsberg.) L e s z .

Wilhelm Anderson, Polarisation, Lichtzerstreuung, Photoeffekt und Compton- 
ejfekt vom Standpunkt der „Kraflrohrentheorie“ der Lichlquanten. (Vgl. C. 1930. I . 
1743.) (Ztschr. Physik 61. 566— 75. 15/4. 1930. Dorpat.) L e s z y n s k i .

Louis S. Kassel, Das Gleicligewicht zwischen Materie und Strahlung. Berechnung 
der Gleiehgewiehtskonzz. von Elektronen u. Protonen nach der DiRACschen Theorie. 
(Physical Rev. [2] 35. 778— 81. 1/4. 1930. California Inst., Gates Chem. Lab.) L e s z .

S. Bradford stone, Der Urspruruj der chemischen Elemente. Die von M i l l ik a n  

u. Ca m e r o n  (C. 1929. I. 722) zur Erklarung der kosm. Strahlung eingefuhrte Hypo- 
these der Bldg. von Atomen aus Protonen ist kinot. imwahrschemlich u. gibt falsche 
Zahlen fur die Haufigkeit der Elemente. Besser ist die Annahme der Elementbldg. 
aus H- u n d  He-Kernen, sie fuhrt zu folgenden Konsequenzen: 1 . Obere Grenze fiir 
At.-Geww. ungefahr 340. 2. Die leichten Elemente sind relativ haufiger. 3. Elemente 
mit der Protonenzahl 4k (k — ganze Zahl) sind haufiger ais solche mit anderer Anzahl 
von Protonen. 4. Die Radioaktiyitat wird thermodynam. korrekt erklart. 5. Bldg. 
von Atomen ist auf sehr verschiedene Weise móglich. Es konnen so Atome mit sehr 
wenig differierenden At.-Greww. entstehen, die Eeinstruktur der Linien im Massen- 
spektrum bedingen. —  Dio kosm. Strahlung wird durch die Hypotheso des Vf. in 
der Hauptsache ahnlich erklart wie von M i l l ik a n  u. Ca m e r o n , da. Wasserstoff
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iiberwiegt. Doch verlangt die Hypothcsc des Vf. einen groBeren Anteil an weicher 
Strahlung in der He-Bande u. das (prakt.) Feblen der Fe-Bandc (bisher nieht beob- 
achtet). —  SchlieBlich wird zur Erklarung der Atombldg. angenommen, daB bewegte 
Kerne senkrecht zur Bewegungsriehtung quasi-magnet. Krafte besitzen, dereń In- 
tensitat mit der Geschwindigkeit wiichst. Atombldg. ware bicrnacb nur móglich bei 
groBer freier Weglange: geringer D. (im stellaren Baum). (Journ. physical Chem. 34. 
821— 41. April 1930.) Sk a l ik s .

Raschco Zaycoff, Das relałivistische Elektron. (Ztschr. Physik 61. 395— 410. 
8/4. 1930. Sofia, Physikal. Inst. d. U niv .) L e s z y n s k i .

William D. Harkins und  A. E. Schuh, Die Haufigkeit des Aufiretens der Atom- 
zertriimmerungssynthese von Sauerstoff (17) aus Stickstoff (14) und Helium. I n  einer 

modifizierten W il s o n -SHIMIZU-Kammer werden 39 000 photograph. Aufnahmen von  
a-Strahlenbahnen (aus T h C  +  C') gemacht. Dabei w ird zweimal der ProzeB:

Nł+“  + He2+< — >■ 06+17 + H 1+w>°» 
beobachtet. Auf 106 a-Strahlenbahnen fallen 8 Atomzertrummerungssynthesen. Die 
Beriicksichtigung des gesamten, bisher vorliegenden Materials (H a r k in s  u . Sh a d d u c k ,

C. 1927. I . 978; B l a c k e t t , C. 1925. I. 1677) gibt 15 Synthesen auf 105 a-Strahlen.
Infolge des Auftretens einer abnorm hohen Zahl elast. ZusammenstóBe ist das Verhaltnis 
der Zahl unelast. zu der elast. StóBe in der vorliegenden Unters. kleiner ais in den 
iriiheren. (Physical Rev. [2] 35. 809— 13. 1/4. 1930. Chicago, Univ. u. Bell Teleph. 
Lab. L e s z y n s k i .

L. Vegard, Struktur und Leuchtfahigkeit vón festem Kohlenoxyd. Es wird die Ana- 
lyse der Krystallstruktur des festen CO durchgefuhrt. Bei einer Temp., die ungefahr 
mit der des fl. Wasserstoffs ident. ist, haben CO u. a-Stickstoff (vgl. C. 1930. I. 482) 
Strukturen, die sowohl in bezug auf Raumgruppe (Tl ), Gitterdimensionen (Seiten- 
lange des Elementarwurfels fiir CO: a =  5,63, fiir a-Stickstoff a =  5,66 A), Lage der 
molekularen Elemente u. Zentralabstand der Atome eines molekularen Elements 
(C—O =  1,065 A) beinahe ident. sind. A*is der Struktur des CO errechnet sich die
D. zu q =  1,0288. Die Unters. der Leuehtfiihigkeit von festem CO bei der Temp. des
fl. Wasserstoffs ergibt, daB dieses —  im Gegensatz zu dem Verh. des Stickstoffs —  nur 
zu iiuBerst schwachem Leucliten angeregt wird, u. kein Nachleuehten zeigt. (Ztschr. 
Physik 61. 185—90. 29/3. 1930. Oslo, Physikal. Inst.) L e s z y n s k i .

T. Kasarnowski, Gitterenergien und Kompressibilitaten der Alkalihydride. Mit 
Hilfo des neuen wellenmechan. Wertes fiir die Elektronenaffinitat des H-Atoms lassen 
sich mittels des BoRN-HABERschen Kreisprozesses zuverliissige Werte fur die Gitter
energien der Hydride angeben. Die Werte fiir die Alkali- u. Erdalkalihydride sind 
im Original angegeben. Fur NaH (U =  189 kcal.) u. K H  (U =  166 kcal.) durfte der 
Fehler nieht ̂ 3  kcal. iiberschreiten. Bei den ubrigen H ydriden  is t mit einem moglichen 
Fehler von i  7% zu rechnen. Aus den Gitterenergien werden fiir die Alkalihydride die 
AbstoBungsexponenten u. Kompressibilitaten berechnet. Eine experimentelle Best. 
der Kompressibilitaten wiirde eine direkte Priifung der BoRNschen Gleichung fiir die 
Gitterenergien ermoglichen. (Ztschr. Physik 61. 236—38. 29/3.1930. Moskau, K a r p o w - 
Inst. f. Chemie.) LESZYNSKI.

P. L. Stedehouder und P. Terpstra, U ber Kaliumbićhromatkrystalle. Vf. fiihrt 
ais Beweis fiir die triklin pinakoidale Symmetrie des K /Jr01 neben dem. Krystall- 
habitus die fehlende Piezoelektrizitat der Krystalle an. Neben dieser Symmetrie ist 
noch eine monokline Krystallform bestandig. a :b :c — 1,0123: 1: 1,7676, /? =  88° 4,5', 
Brechungsindices fiir Na-Licht a =  1,725, /? =  1,762, y =  1,891. (Physica 10. 113— 24.
1930. Groningen, Univ.) K. B e c k e r .

P. Debye, L. Bewilogua und F. Ehrhardt, Inlerferometrische Messungen am 
Molekiil. (Vgl. C. 1930. I. 1744.) In  Fortsetzung einer fruheren Unters. (C. 1929.
I. 1893) liber die Róntgenstrahlstreuung an einzelnen CCl.,-Moll. beschreiben Vff. eine 
App., die eine Unters. liber gróBere Winkelbereiche ermoglicht. Mit dieser Anordnung 
wird beim CC14 ein zweites Streumaximum bei <p2 =  66° nachgewiesen (q>1 — 36°). 
Das Verhaltnis (sin cpj2): (sin <pJ2) betragt 5: 9, in Ubereinstimmung mit der theoret. 
Berechnung fiir die Streuung an einem System aus 4 tetraedr, angeordneten Cl-At omen, 
u. in deutlieher Abweichung von dem Verhaltnis 1: 2, das nach B r a g g  fiir die Streuung 
an Krystallgittern gilt. Fiir den Abstand a der Cl-Atome (Lange der Tetraederkante) 
berechnet sich der Wert a =  3,1 A. Au Bei" CCI., werden CHQ,, C.ff2Cl2 u. CH3a  unter- 

; die Hohe der Intensitatsmaxima nimmt crwartungsgemaB mit abnehmender 
hi der Cl-Atomo ab; beim CSSGI3 ist das Masimum yersehwimden. Beim CH2C12
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ist cp1 =  28°; bcim CHC13 kónnten 2 Maxima: epx =  33° u. <p2 =  63°, beobachtet werden. 
Der Abstand Cl—Cl wiichst vom CC14 zum ĆH2C12. (Ber. Sachs. Ges. Wiss,, math.- 
physikal. KI. 81. 29—37. 1929. Leipzig.) E. R a b in o w it s c h .

A. Boutaric, Die ultraroten Strahlen. Zusammenfassendo Behandlung der Vers.- 
Methodik, der allgemeinen Eigg. u. der Anwendungen ultraroter Strahlen (La Naturę
1929. II. 531— 37. 1930. I. 257—58. 15/3.' 1930.) L e s z y n s k i .

Walther Gerlach, Warmestrahlung oder Eesonanzsłrahlung der Kohlensaure ? 
■ Ein łiorizontal gelagertes u. um seine Achse drehbares Messingrohr ist mit C02 gefiillt. 
Durch 2 gegenuberliegende Steinsalzfenster in der Rohrwand wird die Eigenstrahlung 
von C02 durchgestrahlt; im Bohr befindet sich oben u. unten je ein Bolometer, das 

■eine blank, das andere geschwarzt. Wenn dio absorbierte Strahlung in Resonanz- 
strahlung umgewandelt wird, muB sich immcr das schwarze Bolometer starker erwarmen, 
gleichgiiltig ob es oben oder unten liegt. Wird dagegen die absorbierte Strahlung in 
Warme venvandelt, so muC sich jeweils das obere Bolometer starker erwarmen. Die 
Verss. entscheiden fur Absorption unter Warmeentw. (Ann. Physik [5] 4. 571— 74. 
10/3. 1930. Miinchen, Physik. Inst. d. Univ.) E is e n s c h it z .

G. I. Pokrowski, Uber das Herausschleudem von a-Teilchen aus den Atomkcrnen 
radioaklwer Stoffe. I I .  (I. vgl. C. 1930. I. 2354.) Es wird die Annahme gemacbt, daB 
die a-Teilchen estremer Reichweite durch die y-Strahlung beschleunigt werden. Es 
'ergibt sich dabei ein enger Zusammenhang zwischen den Energien dieser a-Teilchen 
u. der Energieverteilung im -/-Spektrum. (Ztschr. Physik 60. 845— 49. 18/3. 1930. 
Moskau, Physik. Inst. d. Techn. Hochsch.) L e s z y n s k i .

Th. Sexl, Zur anomalen Streuung der a.-Strahhn durch leichte Ałome. (Vgl. auch 
C. 1930. I. 1744.) Vf. faBt den Streuungsvorgang ais Polarisationserscheinung der 
Kerne auf u. macht dementsprechend einen Potentialansatz, der eine CoULOMBsche 
Anziehung u. ein AbstoBungsglied mit einer zunachst unbestimmten hoheren Potenz 
cnthalt. Die quantenmaechan. Stórungsrechnung wird mit verschiedenen Exponenten 
des Potentialansatzes durchgefuhrt. t)bereinstimmung mit dem Exporiment ist in 
keinem Falle zu erzielen. (Naturwis3. 18. 247— 48. Wien, Inst. f. theoret. Phys.) E itz .

P. Clausing, Uber das Kosinusgeselz der Zuriickwerfung ais Folgę des zweiten Haupt- 
salzes der Therinodynamik. Vf. weist nach, daB das Kosinusgesetz fiir die Moll., die eine 
Wand verlassen eine Eolge des 2. Hauptsatzes ist u. diskutiert seine Beziehungen 
zur kinet. Theorie. (Ann. Physik [5] 4. 533—66. 10/3. 1930. Eindhoven, Natuurk. 
Lab. d. N. V. P h il ip s  Gloeilampenfabriken.) E is e n s c h it z .

P. Clausing, Die Formdn der Molekularslromung nach v. Smóluchowslci und nach 
Gaede. Die beiden Formeln der Molekularstrómung werden aus der Theorie des Vf. 
(vgl. vorst. Arbeit) abgeleitet. (Ann. Physik [5] 4. 567—70. 10/3. 1930. Eindhoven, 
Natuurk. Lab. d. N. V. P h il ip s  Gloeilampenfabriken.) E is e n s c h it z .

F. Jentzsch und E. Nahring, Eeflexion von Rontgenstralilen. Fiir 15 yerschiedene 
ScHOTT-Glaser wurde nach einer photograph. Methode der Grenzwinkel der Total- 
reflexion fiir Cu-Z-Strahlung bestimmt, wobei Unterschiede von mehr ais 50% ge- 
funden wurden. Da die chem. Zus. bekannt war, ist der Vergleich mit der Theorie 
móglich. Dabei zeigte sich, daB die Scharfe der Grenze der Totalreflexion in hohem 
MaBe vom Absorptionskoeffizienten abhangt. Es wurde daher der genaue Verlauf des 
Intensitatsabfalls uber die Grenze hinaus ionometr. gemessen. Durch geeignete Um- 
gestaltung der Formel der Metalloptik wurde eine Gleichung gewonnen, die den Inten- 
sitatsyerlauf in Abhangigkeit von Winkel, Brechungsindex u. Absorptionskoeffizient 
darstellt (vgl. J e n t z s c h , C. 1929. I I .  7). Diese Formel wurde an Ag fiir die a-Strahlung 
des W  u. K- Strahlung des Cu u. Cr gepriift u. quantitativ bestatigt. Bei dem Vergleich 
der Foimel mit den Intensitatskurven der Glaser gelang nicht in allen Fallen die Aus- 
wertung. Bei einigen Glasern zeigten sich noch nicht restlos geklarte Anomalien. 
(Naturwiss. 17. 980. 13/12. 1929. Jena, Inst. f. angew. Optik.) L e s z y n s k i .

Jean Thibaud, Die Reflexion langwelliger Rontgenstrahlen an einem Planspiegel. 
(Vgl. C. 1929. I. 194. I I .  2150.) Vf. versucht, aus der Reflexion langwelliger Rontgen
strahlen an ć?fasgittern den Brechungsindex u. die Dispersion der Strahlung ins Glas 
zu bestimmen. Die Diskussion ergibt, daB es móglich ist, den Totalreflexionswinkel 
zu bestimmen. Die Dispersion ist mit den Yorliegenden theoret. Formeln im Einklang. 
Die FRESNELsehen Formeln erweisen sich ais auf weiehe Rontgenstrahlung anwendbar. 
(Journ. Physiąue Radium [7] 1. 37— 48. Febr. 1930. Lab. de Physique des 
Rayons X.) . E is e n s c h it z .
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W. Linnik, Lloydscher Spiegehersucli mit Róntgenslralihn. Es wird eino 
LloydscŁo Spiegelaufnahme mit Cu /ra-Strahlung an. einer Glasplatte wiedergegeben. 
Spaltbreite 0,1 pi, Entfernung des Spaltes von der Spiegelplatte 2,2 n, Entfernung der 
photograph. Platte von dem Spalt 150 mm, Breito der Interferenzstreifen etwa 5 /z. 
Fiir Cu K a ergibt dio Ausmessung 7. =  1,56 ± 0,03 A. (Naturwiss. 18. 354. 18/4. 1930. 
Leningrad, Opt. Staatsinst.) Leszynski.

C. E. Howe, Die L-Serienspektren der Elemente ton Calcium bis Zink. Ausfiihr- 
lichere Wiedergabe der C. 1930. I. 171 referierten Unters. Die Mcssungen an Zn, Cu, 
N i, Co, Fe, Mn, Cr, V, Ti u. Ca wurden mit Hilfe eines ebenen Gitters ausgefiihrt 
(600 Linien pro mm). Die erlialtenen Werte liegen etwas hóher ais die aus Krystall- 
messungen erhaltenen. (Physical Rev. [2] 35. 717— 25. 1/4. 1930. Oberlin Coli., Dep. 
of Physics.) L e s z y n s k i .

J  Stark, Die Axialitat der Lichtemission und Atomstruktur. IV. Dissymmetrie 
der Lichlemission im Effekt des elektrischen Feldes. (I—II I .  vgl. C. 1928. I. 299.) 
Intensitats- u. Polarisationsunters. an //- u. //e-Kanalstrahlen im elektr. Feld u. 
theoret. Diskussion. (Ann. Physik [6] 4. 607— 64. 10/3. 1930.) E is e n s c h it z .

J  Stark, Die Axialitat der Lichtemission und Atomstruktur. V. Dissymmeirie 
der Lichtemission im axialen Effekt der Kanalstrahlen. Eortsetzung der in der vorst. 
Arbeit mitgeteilten Unters. an H- u. //e-Kanalstrahlen. Beobachtungen iiber die 
Verschiebung der //y-Linie 4359 A im elektr. Feld. (Ann. Physik [5] 4. 665—84. 10/3.
1930. GroBhesselohe-Munchen.) E is e n s c h it z .

Vladimir Rojansky, t!ber die Wecliselwirhing von Starkeffekt und Eleklronen- 
spin bei Alkalialomen. Ausfuhrlichere Wiedergabe der C. 1930.1. 171 referierten Arbeit. 
Nach der Quantenmechanik tritt, wenn der Starkeffekt 2. Ordnung groB genug ist, 
um mit der Multiplettstruktur vergleichbar zu sein, ais Folgę des Zusammenwirkens 
von Starkeffekt u. Elektronenspin ein Effekt auf, der in seinem Einflufi auf die Multi
plettstruktur dem PASCHEN-BACK-Effekt im magnet. Feld ahnelt. (Physical Rev. [2] 
35. 782— 88. 1/4. 1930. St. Louis, Missouri, Washington Univ.) L e s zy n s k i.

A. Rubinowicz, Zeemaneffekt der Quadrupollinien. (Vgl. C. 1930. I . 2844.) 
Es werden fur den Zeemaneffekt der (Juadrupollinien die Intensitats- u. Polarisations- 
verhaltnisse im Aufspaltungsbilde angegeben. Es wird gezeigt, daB beim longi- 
tudinalen Zeemaneffekt der Quadrupollinien Lage u. Polarisation der Aufspaltungs- 
komponenten die gleiehen sind, wio bei den Dipollinien, bei transversaler Beobaehtung 
jedoch die Komponenten, dio A m =  ± 1 entsprechen, ais n-, u. die A m =  ± 2 
entsprechenden ais o-Komponenten erseheinen. Dio zu A m  — 0 gehorigen Kom
ponenten fehlen in beiden Fallen u. sind nur bei sehiefer Beobachtungsrichtung ais 
•yt-Komponenten siehtbar. Ferner werden die Intensitaten der einzelnen Komponenten 
angegeben, u. es wird gezeigt, daB hier analoge Summensatze bestehen, wio bei den 
Dipollinien. Die Ergebnisse werden auf den ,,normalen“ Zeemaneffekt der Quadrupol- 
linien angewendet. (Ztsehr. Physik 61. 338—48. 8/4. 1930. Lemberg.) L e s z y n s k i .

James H. Bartlett jr., Die relativen Inłensitdlen von SupermidtipleUlinien. Vf. gibt 
eine wellenmechan. Ableitung der relativen Intensitat von Linien, die zu einem gemein- 
samen Elektronensprung (d. h. zu einem u. demselben ,,Supermultiplett“ ) gehoren, 
fiir den Fali von zwei Valenzelektronen, die nach dem Sehema {(Zj sx) (l2 s2)} (d. h. 
der sog. „ j j-Kopplung“ ) gekoppelt sind. Die berechneten relativen Intensitaten 
sind in befriedigender Obereinstimmung z. B. mit den Daten von M a c k  (C. 1930.
I. 644) iiber die Intensitaten der Linien des Supermultipletts d *p — >- d in den 
Spektren des Ge4+ u. des Sn4+. (Physical Rev. [2] 35. 229—34. 1/2. 1930. Leipzig, 
Univ., Inst. f. theoret. Phys.) E. R a b in o w it s c h .

Egil A. Hylleraas, Die Ionisierungsspannungen von Atomlconfigurationen mit 
zwei Elektronen. Ausdehnung der fiir He ausgefiihrten Rechnungen (C. 1929. I I .  127) 
auf Li+ u. Be++. Gute t)bereinstimmung mit von E d l e n  (Upsala) mit Hilfe eines 
neuen Vakuumspektrographen ausgefiihrten Messungen. (Naturwiss. 17. 982— 83. 
13/12. 1929. Oslo, Physikal. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

Victor Guillemiń jr . und Clarence Zener, Vber eine einfache Eigenfunktion fiir de,n 
Grundzustand des Li-Atoms und der Ionen mit drei Elektronen. (Vgl. C. 1929- I I .  523.) 
Ausgehend von einer Funktion, die fiir groBe Abstande vom Kern das richtige asymptot. 
Verh. zeigt, wird eine einfache Eigenfunktion fur die Li-artigen Ionen aufgestellt, in 
welcher einige Parameter auftreten, dereń Werto mittels einer Yariationsmethode ge- 
funden werden. Die so gewonnene Funktion wird dazu benutzt, die Abtrennungs- 
energie des Valenzelektrons zu berechnen fiir die Reihe Li, Be+, B++, C+++, Fiir Li
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ergibt sich 5,32 V ; der beobachtete Wort ist 5,37 Volt. (Ztschr. Physik 61. 199— 205. 
29/3. 1930. Leipzig.) L e s z y n s k i .

Richard M. Sutton und J. Carlisle Mouzon, Ionisalion von Helium durch 
positive Kaliumionen. Ausdehnung der C. 1929- I I .  263 besohriebenen Verss. auf die 
lonisation von He. Bei Drucken von 0,01—0,1 mm wird He durch K-Ionen von 150 bis 
200 V beschleunigender Spannung ionisiert. Der Effekt ist kleiner ais bei Ne u. Ar 
(l.o;). Auch bei He wird bis zu 750 V ein Ionisierungsmaximum nicht uberschritten. 
(Physical Rev. [2] 35. 694— 98. 1/4. 1930. Pasadena, California Inst. of Techn.) L e s z .

Rafael Grinfełd, Das Gesetz von Grimm und die Ionisationspotentiale der Molekule 
von I I20 und NH3. Nach der LENARDschen Methode werden die Ionisationspotentiale 
der Moll. H20 u. NH3 bei 18,0 ± 0,5 bzw. 16,1 ± 0,5 V gefunden. Diese Werte geben 
mit den entsprechenden von Ne u. CH4 eine glatte Refraktions-Ionisierungsspannungs- 
kurve. Nach der Methode von F r a n c k  u . H e r t z  findet Vf. folgendo Anregungs- 
potentiale des W. 6,4; 19,6, 25,5 u. móglicherweise 14,0 u. 20,1 Volt. 6,4 V ha.lt Vf. 
fiir das Resonanzpotential. (Physikal. Ztschr. 31. 247— 52. 15/3. 1930. La Plata, 
Inst. de Fisica de la Univ.) , E is e n s c h it z .

H. Kallmann und B. Rosen, tlber die lonisierungsspannung von CN- und 
C2-Molekulen. (Vgl. C. 1930. I. 1103.) Anwendung der selektiven Ionenabsorption 
zur Best. der Ionisienmgsspannung experimentell schwer zuganglicher Moll. Zur 
Ermittlung der lonisierungsspannung fiir CN u. C2 wird die Absorption der aus (CN)2 
durch ElektronenstoB gebildeten Ionen in verschiedenen Gasen [Ar, (CN)2, 0 2, NH3j 
untersucht. Ais Ergebnis wird fiir die Ionisierungsspannungen der untersuchten 
Moll. u. Atome die folgende Reihenfolge angegeben, wobei fiir Ar u. C die opt. sehr 
genau bekannten Zahlenwerte eingesetzt werden konnten::

/n h 3 <  11,2 <  Ic2 <  / o2 <  Acni2 <  Acni <  15,5.
Die bereits fruher (D o r s c h  u. K a l l m a n n , C. 1930. I. 2365) angenommenen Werte 
von 14 bzw. 12 Y  fiir die Ionisierungsspannungen des CN- bzw. Ca-Mol. bestatigen 
sich. Die lonisierungsspannung des 02 liegt etwas unterhalb 13,5 V. Bei der Ionen- 
bldg. von C2 ist —  wie ebenfalls schon (1. c.) angenommen wurde —  die Rk. (CN)2 — >- 
C2+ -f- N2 ais ElementarprozeB anzunehmen. (Ztschr. Physik 61. 332—37. 8/4. 1930. 
Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physik. Chem. u. Elektrochem.) L e s z y n s k i .

H. Kallmann und B. Rosen, tlber den direkten Nachweis der durch Umladung 
entstandenen Ionen. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. konnen die Umladung der Ionen auf fol- 
gendem Wege direkt nachweisen: Nach dem Durchgang der Ionen durch den ana- 
lysierenden Magneten wird in nicht allzu groBer Nahe des Ionenstrahls eine draht- 
fórmige Hilfselektrode angebracht, auf die der Ionenstrahl nicht trifft. Legt man 
an diese Hilfselektrode ein kleines ionenanziehendes Feld, so wird wegen der grofien 
Geschwindigkeit der Ionen der Ionenstrahl nur wenig abgelenkt, wahrend dio etwa 
entstandenen langsamen Ionen auf die Hilfselektrode gezogen werden. Wenn daher 
der Ionenstrahl in der Nahe der Hilfselektrode beim Durchgang durch ein verdunntes 
Gas umladet, ist eine Aufladung der Hilfselektrode durch die entstandenen langsamen 
Ionen zu erwarten. In  der Tat wird eine Aufladung beim Durchgang von N2+ durch 
N2 u . von Ar+ durch Ar, nicht aber beim Durchgang von N+ durch N2 festgestellt, 
entsprechend den Ergebnissen der Ionenabsorptionsmessungen. Ferner ergab sich, 
wie ebenfalls zu erwarten war, daB dio relative Ausbeute an langsamen Ionen mit 
steigendem Gasdruck zunahm. (Naturwiss. 18. 355. 18/4. 1930. Berlin-Dahlem, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physik. Chem. u. Elektrochem.) L e s zy n s k i.

R. de L. Kronig, Das anomale Verhalten des Sticksloffkemes. Aus dem Intensitiits- 
weohsel in den negatiyen Stickstoffbanden hatte sich fur den Slickstoffkem der Dreh- 
impuls 1 (anstatt des erwarteten (2 n + l)/2] ergeben. Ais mógliche Erklarung war 
das Vorhandensein verschiedener Arten jV-Kerne in Betracht gezogen worden. Da 
aber aus dem RAMAN-Effekt in N2 hervorgeht, daB fur die iV-Kerne die B o s e - u. 
nicht die F e r m i-Statistik gilt, ist die fruhere Erklarung hinfallig. (Naturwiss. 18. 
205. London. 28/2. 1930.) E is e n s c h it z .

C. P. Snow und E. K. Rideal, Unlersuchungen der Molekularstruktur durch 
Ultrarotspeklroskopie. Teil IV. Der Oberton des Slickoxyds. (III. vgl. C. 1930. L  940.) 
Vff. suchen nach einem ersten Oberton der im Teil II. (C. 1929. II . 1774) beschriebenen 
Grundbande des NO. Bei x/2— 1 at NO-Druck wird diese Oberbande bei 3744 cm-1  
aufgefunden. Die Bandę hat 3 Zweige (P, Q, R). Aus der Lage der Oberbande be- 
rechnet sich: Grundschwingung co0 =  1895,2 cm-1, Anharmonizitatsglied co0 x — 12,2, 
wahrend man aus Elektronenbanden a>0 =  1892 u. co0 x =  13,7 erhielt. Vff. be-
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reclinen die Potentialkurve des NO-Molekiils unter der Annahme, daB diese Kurve 
sich. durch V =  c2 {cjrp + cJrQ) darstellen laBt, u. daB der Esponent des Anziehungs- 
feldes p =  1 ist; sie berechnen unter diesen Annahmen aus co0 x den Wert q =  5, u. 
extrapolieren dann die Dissoziationsenergie des NO zu D =  9,3 V (aus Elektronen- 
banden wurde D  =  7,3 V erlialten). Zum SchluB zeigen die Vff., daB das Intensitats- 
verhaltnis der beiden NO-Banden thcoret. ca. 0,015, experimentell 0,035 betragt; 
die Genauigkeit der Best. ist aber zu gering, um darin einen Widerspruch zu sehen. 
(Procecd. Roy. Soc., London Serie A 126. 355— 59. 8/1. 1930. Cambridge, Lab. f. 
Phys. Chem.) E. R a b in o w it s c h .

A. H. Rosentlial, Die Wellenlangen des blauen Argonspektrums (mit Beitragen 
zur Termanalyse). Vf. fiihrt Wellenliingenmessungen am blauen /Ir-Spektrum zwischen 
2100 u. 4000 A mittels Quarz-, zwischen 4000 u. 8000 A mittels Gitterspektrographen 
durch. Das Ar wird durch Zerstaubung von J/j-Elektroden gereinigt. Das Spektrum 
wird in verschiedenen Entladungsrohren angeregt, die wahrend der Aufnahme mit der 
Eiillapparatur verbunden sind. Vf. erhalt 1100 Linien, von denen 500 neu sind. Eerner 
werden Beobachtungen mitgeteilt ii ber Intensitatsanomalien, eine Anzahl Linien des 
roten Spektrums, die nach der Intensitat, mit der sie im blauen auftreten, zu diesem 
zugehóren diirften, u. eine Anzahl Linien, die ais Verunreinigungen angesehen werden. 
E in  Teil der Linien wird in das Dublett- (Juartett-Multiplettsystem des Ar I I  mit der 
Grcnze 3P  eingeordnet; 14 Termc dieses Systems werden neu berechnet. (Ann. Physik 
[5] 4. 49—81. 18/1. 1930. Frankfurt a. M., Physikal. Inst. d. Univ.) E is e n s c h it z .

W. Elenbaas, Intensitaten im Hdiumspektrum ais Funktion von Druck und 
Elektronengeschwiiidigkeit. (Koninkl. Akad. Wetenseh. Amsterdam, Proceedings 32. 
1334— 44. 1929. Utrecht, Phys. Inst. d. Unir. —  C. 1930. I. 1896.) E is e n s c h it z .

C. V. Jackson, Spektrum des Siliciumhydrids. Vf. findet, daB die schon friiher 
von F o w le r  u. von W o o d  beobachtete u. dem SiH zugeschriebene Bandę bei 4100 
bis 4200 A am intensivsten in einem Lichtbogen zwischen Si-Elektroden bei 30— 90 mm 
H2-Druek auftritt. Das System besteht aus Einzellinien, u. hat nur eine ausgepragte
Kante; es enthalt aber 2 Banden, 0 — ->- 0 u. 1-- > 1. Die 0 -—■> 0-Bando ist bei
weitem die starkere. Sie enthalt 12 Hauptzweige (analog der CH-Bande bei 4300 A); 
die Dublettaufspaltung ist gróBer ais beim CH (120 cm-1  an der Nullstelle). Die Banden 
zeigen Perturbationen, die dem Endzustand zugeordnet werden mussen. Der Elektronen- 
sprung ist -A — y 2ZTf. Er betragt 24 102 bzw. 24 226 cm-1. Die Molekularkonstanten 
haben folgende Werte:

B D J  r
cm 1 cm'

2 A (oben) 7,355 5,67-10-* 3,78 1,54
2 I I  (unten) 7,40 4,0 -lO" 4 3,74 1,53

(B  u. D  =  Konstanten der Rotationstermgleichung, J  =  Triigheitsmoment, r =  Kern- 
abstand). (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 126. 373—92. Imperial Coli. of Sci. 
and Technol.) E. R a b in o w it s c h .

O. W. Richardson, Eine neue Bezieliung zwischen dem Absorptions- und dem 
Viellinienspeklrum des IFiisserstoffs. Schon referiert nach einer vorl. Mitt. (C. 1929.
II .  3211). (Proceed. Roy. Soc., London Serie A 126. 487— 510. 3/2. 1930. London, 
Royal Soc.) E. R a b in o w it s c h .

J. Blaton, Uber die Inlensitdten der Multipollinien in der Balmerserie. Ausgehend 
von dem Naherungswert des Vektorpotentials fur das zentralsymm. Einelektronen- 
problem werden Beziehungen fur die Intensitaten der „verbotenen“ Multipollinien 
gegeben, die dann fur den Fali der Balmerserie des Wasserstoffs spezialisiert werden. 
(Ztsehr. Physik 61. 263— 73. 29/3. 1930. Lemberg, Inst. f. theoret. Physik d. Techn. 
Hochsch.) L e s z y n s k i .

Stanley Smith, Ausdehnung des Spektrums Tl I I .  Vf. erzeugt das Spektrum des 
T1+ im Innern der Hohlkathode einer ScHULER-Lampe; es wird im Gebiet 1900 bis 
8000 A mit einem 2 m-Git ter aufgenommen. Die Analyse fuhrt zur Einordnung von 
ca. 60 Linien u. zur Festlegung von 5 neuen Multiplettermen (6 s 8 d 3D, 1D ; 6 s 9 s 3S; 
65 6 f 3F  u. 6 s 7 f 3F). Vf. gibt eine Zusammenstellung von ca. 45 zur Zeit bekannten 
Tl+-Termkomponenten, u. von ihren Hyperfeinaufspaltungen. (Physical Rev. [2] 35. 
23o— 39. 1/2. 1930. Univ. of Alberta, Phys. Dep.) E. RABINOWITSCH.

De Ver Colson, Beziehungen zwischen Spannung und Intensitat im Cadmium- 
speklrmn. Vf. gibt genauere Daten uber die krit. Spannungcn der wichtigsten Bogen-t
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u. Funkenlinien des Cd u. uber iłire Anregungsfunktionen an. Die Verss. scheinen 
auf die Existenz yon 3£)-Termen mit der Hauptąuantenzahl 2 hinzuweisen, die schon 
von v. S a lis  yermutet wurde. (Physical Rev. [2] 35. 294. 1/2. 1930. Univ. of .Iowa. 
Vortrag auf d. Tag. d. Amer. Physik. Ges. 30—31/12. 1929.) E. R a b in o w it s c h .

S. Pina de Rubies, Neue Linien des Samariums im Bogenspektrum bei normalem 
Druck zwischen 3100 und 2200 A. (Anales Soc. Espanola Fisiea Quim. 28. 212—22. 
Marz 1930. Paris u. Madrid. —  C. 1929. I I .  258. 1134.) R . K. M u l l e r .

A. Andant und J. Lecomte, Untersuchungen iiber die spelctrale Emission des 
Queclcsilberbogens in Quarz. Vff. messen an Quecksilberquarzlampen yerschiedener 
Ausfiihrurig die Intensitat der Linien 5780, 5460, 3650, 2536 A in Abhiingigkeit von 
Strom u. Spannung. Die Intensitat ist von der Spannung stark abhangig. Die Ab- 
Mngigkeit der Intensitat yon der Spannung ist bei den einzebien Konstruktionen yer- 
schieden. (Journ. Physiąuc Radium [7] 1. 65—76. Febr. 1930. Lab. des Recherckes 
Physiąues de la Sorbonne.) E i SENSCHITZ.

Julius V. Koczkas, Die ultravioleite Absorption der anorganischen Salzlosungen.
I I . Die Absorption der Erdalkalihalogenide. (I. vgl. C. 1930. I. 1900.) Ausdehnung 
der Messungen auf die Bromide u. Jodide der Erdalkalien. Bei diesen kann ein Ab- 
sorptionsmaximum nieht erreicht werden. Bei den Bromiden yerlauft die Absorptions- 
kurve am Rande des meBbaren Spektralgebiets u. das Maximum fallt auBerhalb 
dieses Bereiehes. Bei den Jodiden ist die Absorption so groB, daB sie nur in dunnen 
Schichten meBbar war; durch. die auftretende Hydrolyse wird hier die Grenze der 
Verdunnimg bestimmt. Die zu bestimmten Wellenlangen gehorigen Estinktions- 
koeffizienten zeigen, daB die ultraviolette Absorption der Erdalkalihalogenide in 
wss. Lsg. —  entspreehend dem period. System — in der folgenden Reihenfolge an- 
steigt: Ca — ->• Sr — >- Ba u. Cl — >- Br — >- J. (Ztschr. Physik 61. 545— 47. 
15/4. 1930. Pścs, Physik. Inst. d. Elisabeth-Uniy.) L e s zy n s k i.

Szilard Papp, Untersuchungen iiber die Guliigkeit des Beersclien Gesetzes an moletten 
Losungen des Jods. Vf. priifte das BEERsehe Gesetz an Lsgg. des J  in CC14, CS2 u. 
C6H,4, wobei die Konzz. der Lsgg. zwischen 0,5 u. 0,0005 Mol/l yariiert waren. Es 
stellte sich heraus, daB das BEERsehe Gesetz im gróBten Teil des sichtbaren Spektrums 
giiltig ist. Im  Violetten u. Ultrayioletten wurden aber wesentliche Abweichungen fest- 
gestellt. Nachdem bei den konz. J-Lsgg. keine neue selektive Absorption aufgetreten 
ist, konnte man nieht zahlenmaBig beweisen, ob die Abweichungen durch die von 
G r o h  u. S z e le s t e y  (C. 1927. I I .  679) in den violetten Lsgg. des J  angenommenen 
J e-Molekulen yerursaoht wrden. (Magyar Chem. Folyóirat 35. 177— 89. Dez. 1929. 
Budapest, Tierarztl. Hochsch.) S a i l e r .

Wilhelm von Meyeren, Uber die Lichtemission einiger Tl-haltiger Alkalihalogenid- 
phosphore. (Vgl. F o r rÓ , C. 1930. I. 943.) Es wird die Emissionsyerteilung Tl-haltiger 
Alkalihalogenidphosphore (NaCl, KCl, RbCl, NaBr, KBr, K J) auf photograph.- 
photometr. Wege bei Erregung mit monochromat. Licht ermittelt; es werden Banden 
untersucht, dereń Maxima bei Wellenlangen <  430 m/i liegen. Die Emission ist fur 
Fluorescenz u. Phosphoreseenz ident. u. auch unabhangig yon der Wahl der benutzten 
Erregungsbande. Die einfachste Emissionsyerteilung ergibt sich bei den NaCl- u. 
KCl-Phosphoren. Sie zeigen im Temp.-Bereich yon — 183° bis +150° nur eine einheit- 
liche Emissionsbande. —  Verss. uber die Erregung der Tl-Phosphore mit Kathoden- 
strahlen (15 000 V) fuhrten zu keinem eindeutigen Ergebnis, da schon die Grund- 
materialien —  auch nach mehrfaeher chem. Reinigung —  sehr intensive u. zahlrciche 
Fluorescenzbanden aufweisen, die wrahrseheinlich yon nieht zu beseitigenden Yer- 
imreinigungen herriihren. (Ztschr. Physik 61. 321— 31. 8/4. 1930. Góttingen,
I . Physik. Inst.) L e s z y n s k i .

Peter Pringsheim und S. ScMivitch, Uber die Fluorescenz von Praseodym- 
und̂  Neodymglas. Unters. der Fluorescenzspektren yon Praseodymglasern (im Gebiet 
yon 3900— 6500 A), yon Neodymglasern (4260— 6650 A) u. von Didymgldsem. Die 
Diskontinuitat der Fluorescenzspektren wird nieht nur durch t)berlagerung dis- 
kontinuierlicher Absorptionsspektren yorgetauscht, sondern riihrt primar yom 
EmissionsprozeB her. Praseodymglas zeigt mehrere unabhiingige Fluorescenzbanden- 
gruppen mit ungleieher Energieverteilung u. ganz yerschiedener relatiyer Intensitat 
in yerschiedenen Glasproben. Die Fluorescenz yon Neodymglasern ist yiel schwacher, 
manche Didymglaser dagegen zeigen eine sehr kraftige Fluorescenz, dereń Spektrum 
prakt. mit dem des Neodymglases iibereinstimmt. Die Intensitat der Fluorescenz
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des Pr u. Nd in Gliisern hangt sehr weitgehend von der genauen Zus. der Glaser ab. 
(Ztschr. Physik 61. 297—306. 8/4. 1930. Berlin, Physikal. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

G. Kogel, Die Vorprufung organischer Substanzen auf Lichtempfindlichkeit mittels 
des Parachors. Vf. fafit kurz die Grundlagen der Parachorunterss. zusammen u. weist 
darauf hin, daB, da mit Hilfe des Parachors dio Konst. bestimmt werden kann, in 
Filllen, in denen aus der Konst. auf die Lichtempfindlichkeit geschlossen werden 
kann, indirekt die Parachorunters. zur Prufung auf die Lichtempfindlichkeit dienen 
kann. (Photogr. Korrespondenz 66. 86— 88. April 1930. Karlsruhe.) L e s z y n s k i .

S. Lenher und G. K. Rollefson, Die photochemische Bildung von Phosgen. Vff. 
geben einen neuen Rk.-Mechanismus fur die photochem. Bldg. yon COCl2, der durch 
folgende Gleichungen ausgedriickt wird: I. Cl, -f- h v =  2 Cl; I I  CO + Cl + Cl, =  
COC1 + CI2; I I I .  COCI + Cl2 =  COCl2 + Cl; IV. COC1 + Cl =  CO + Cl2; V. COC1 +
0 2 =  C02 + CIO; VT. CIO -f- CO =  C02 + Cl. Es wird gezeigt, daB dieser Mechanismus
die empir. Gleichung d (CO(\)/d t =  b.s. •(Cl2)(CO)1/. richtig wiedergibt u. daB
er gegenuber dem von B o d e Ńs t e in , L e n h e r  u . W a g n e r  (C. 1929. I I .  699) ge- 
gebenen Schema Vorziige besitzt. Fiir hóhere Tempp. wird d (C0C12)/<Ź t =  
K-Jabs. '(Cl2)(CO). Hier muB nach Ansicht der Vff. ein ganz anderer Mechanismus 
angenommen werden; es wird yermutet, daB sich COCI schnell zersetzt, so daB Gleichung
I I I .  u. alle Folgegleichungen nicht mafigebend sein kónnen. Vff. nehmen ais bestimmend 
die Gleichung CO + Cl + Cl2 =  COCl2 + CI an, die unter gewissen Annahmen zu 
der experimentcll gefundenen Gleichung fiihrt. Naheres iiber die Begriindung des 
Rk.-Mechanismus im Odginał. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 500— 506. Febr. 1930. 
Berkeley [Cal.], Univ. of California.) K l e m m .

John G. Meiler und W. Albert Noyes jr., Photochemische Untersiićhungen.
X . Die durcli Elektronen bewirkte und die ‘pliotocliemisclie Zersetzung von, Kaliumchlorat.
(IX . ygl. C. 1929. I I .  2753.) Es wird untersucht, ob sich KCIO, durch Bestrahlung 
mit Elektronen verschiedener Geschwindigkeit zersetzen laBt. Es wurde dabei an
genommen — da es sich ja um eine stark exotherme Rk. handelt —  daB eine Kettenrk. 
einsetzen wiirde, sobald irgend wo durch die Energie des auffallenden Elektrons eine 
Zers. eingeleitet ware. Die Verss. wurden mit einer App. ausgefuhrt, die im Original 
ausfuhrhch beschrieben ist; sie warcn nicht sehr beweisend. Sicher scheint, daB durch 
Elektronen von 22 V eine geringe Zers. bewirkt wird; bei Elektronen geringerer Ge
schwindigkeit waren dio Verss. negativ. Eine Zers. muB, wenn sie uberhaupt statt- 
gefimden bat, durch die verschiedcnen Fehlcrąuellen verdeekt sein. —  Zers. durch 
Strahlung beginnt bei Wellenlangen, die kiirzer ais 280 /ifi sind, d. h. bei 4,5— 5V; 
die Quantenausbeute betriigt dabei ungefahr Yioo- — In  einer SchluBbetrachtung 
wird darauf hingewiesen, daB aus theoret. Griinden nicht notwendig ist, daB die Zers. 
durch Elektronen u. Strahlung bei der gleichen Energie erfolgt. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 52. 527—33. Febr. 1930. Lincoln, Nebraska u. Proyidence [Rhode Island], Univ. 
of Chicago u. Univ. of Nebraska.) K l e m m .

William E. Vaughan und W. Albert Noyes jr., Photochemische TJntersuchungen.
X I. Die Quantenausbeute der Ozonhildung im Fluoritgebieł. (X. vgl. vorst. Ref.) Es 
wird die Quantenausbeute bei der Bldg. von 03 aus 0 2 yon Atm.-Druck im Sc h u m a n n - 
Gebiet (— 170 bis 190 m fi) untersucht. Die App., insbesondere die Best. des ad- 
sorbierten Lichtanteils, wird ausfuhrlich beschrieben. Die Quantenausbeut© ist 
2,0 ± 0,3. —  Die kontinuierliche Absorption des 0 2 beginnt bei 175 m /i. Bei Strahlung, 
die langwelliger ist, diirfte der Mechanismus sein: 1. 0 2 + h v — 0 '2, 2. 02' + 02 =
03 + O, 3. 0 2 + O =  03. Die zu erwartendo Quantenausbeute ist 2. Bei kurzwelliger
Strahlung (X <  175) ist die Primarrk. 0 2 + h v — O + O'. Diese beiden O-Atome 
kónnen gemaB 3. reagieren; die Quantenausbeute ware danach 2.; es sind aber auch 
andere Rkk. des O' móglich, die zu einer gróBeren Ausbeute fiihren wurden. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 52.. 559— 68. Febr. 1930. Chicago [Illinois], Proyidence [Rhode 
Island], Univ. of Chicago.) K l e m m .

S. C. Lind und Robert Livingston, Der Temperaturkoeffizient der Synthese von 
Chlorwasserstoff durch Licht und durch a-Strahlung. P o r t e r , B a r d w e l l  u . L in d  

(C. 1927.1. 240) hatten die Geschwindigkeit der HC1-Synthese durch Licht u. a-Strahlen 
bei 25° bestimmt u. gefunden, daB die Empfindlichkeit yerschiedener Gasgemische 
gegen beide Aiten yon Strahlung die gleiche war; d. h. unabhangig yon der Art, wie die 
Kettenrk. eingeleitet wird, ist ihre weitere Fortpflanzung nur abhangig yon der Emp
findlichkeit der jeweiligen Gasmischung. Dieses Ergebnis wurde jetzt durch Best. 
des Temp.-Koeffizienten zwischen 20 u. 100° bestatigt; es zeigte sich, daB der Temp.-
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Koeffizient der Rk. bei beiden Aktivierungsarten ident. ist. Jedoch iindert sich der 
Temp.-ICoeffizient mit der Empfindliehkeit: Fiir eine Kettenlange von 2-103 hat der 
Temp.-Koeffizient fiir 10° den Wert 1,10, er steigt dann zu einem konstanten Wert 
(oder flachom Maximum) yon etwa 1,20 fiir eino Kettenlange yon — 106. Dor Temp.- 
Koeffizient wird um ungefahr 10% gróBer, wenn statt des weiBen griines Licht (NiS04- 
Filter) benutzt wird. —  Ein nieht unorheblicher Untersehied, der nieht aufzuklaren 
war, besteht zwischen den Verss. von P o rte r , B a rd w e ll u . L ind  u. denon der Vff. 
in bezug auf das Verhaltnis dor Ausbeute pro Ionenpaar u. pro Lichtąuantum. Fiir 
dieses fanden die genannten Autoren, dio mit weiBem Licht arbeiteten, ~  4, wahrend 
jetzt fiir X 4358 ~  1 gcfimden wurde. Zwar lassen sich auf Grund der Messungen yon 
A llm and  u . B eesley (C. 1929. I. 1308) die iilteren Messungen korrigieren, immerhin 
ergibt sich aueh dann noch ein Wert yon 2,5, der also 3 X so groB ist wie der neue. — 
Eine Reihe weiterer Ergebnisse, Vermutungen uber den Rk.-Mechanismus, Einzelheiten 
iiber die esperimentelle Durchfuhrung miissen im Original nachgelesen werden. (Journ. 
Amor. chem. Soc. 52. 593— 608. Febr. 1930. Minneapolis [Minn.], Univ. of Minne
sota.) K lejim .

George L. Clark und Lucy W. Pickett, Einige neue Ezperimente uber die 
chemischen Wirkungen von Róntgenstrahlen und die darauf bezuglichm Energiebeziehungen. 
Uber die Einw. von Róntgenstrahlen auf chem. Rkk. ist noch nieht yiel bekannt. 
Wegen der groBen physiolog. Bedeutung dieser Frage werden einige Rkk. untcrsucht. 
Die wirksame Wellenlange war 0,24 A. Alle Effekte waren sehr klein. Bekannt sind 
bereits die Osydation yon FeS04 zu Fo2(S04)3, dio Uborfiihrung von Oxyhamoglobin 
zu Methamoglobin, die Zuekerinversion, die Zers. von CHJ3, H 202, K 2S20 8 u .  von 
K JO 3 (zu K J  + J 2). Neu gefunden wurde die Besohleunigung der Kondensation 
einiger Aldehyde mit Ketonen (z. B. Benzaldehyd mit Acetophenon); die Rk. von 
Aldehyden mit Aldehyden wird weniger stark bceinfluBt. — In  ICJ-Lsgg. wird, wie 
sehon F r ic k e  fand, J 2 + H 2, gebildet. Es sollte gepriift werden, wieweit dabei die 
Bldg. von H 20 2 eine Rolle spielt. Bei Abwesenheit yon 0 2 war die gebildete J 2-Menge 
proportional der eingestrahlten Energio, bei Anwesenheit yon 0 2 galt dies nieht streng, 
auch wurde etwas mehr Jod gebildet; nur im lotzteron Falle kónnte H 20 2 eine gewisse 
Rolle gespielt haben. —  G l e i c h z e i t i g e  Einw. von Róntgen- u. ultravioletter 
Strahlung fiihrte bei physiolog. Verss. mit Pilzen zu erhóhten Wrkgg. Bei der Zors. 
von K JO 3 dagogen —  einer allordings sehr komplizierten Rk. —  waron die Wrkgg. 
additiy. —  Die Zers. yon KN03 (zu K N 02 -f- 0 2) ist proportional der eingestrahlten 
Energie. Pro Ionenpaar reagieren 0,2 Moll.; auf jedes Mol., das reagiert, kommen 
1,31-107 cal., d. h. nur 0,8% der absorbierten Energio tritt ais chem. Umsatz wieder 
in Erscheinung. —  Bei dem BLAIR-BELL-Verf. zur Krebsbekampfung wird dureh 
Injektion yon kolloidom Pb eino Erlióhung der Wrkg. der Róntgenstrahlen erzielt. 
Es ist an sich móglich, daB dieses Pb sekundare Strahlen erzougt, die besonders wirksam 
sind. Um dem Mechanismus dieser Wrkg. etwas naher zu kommen, wurden eine Reihe 
von Verss. angestellt. Eine Koagulation von kolloidem Pb dureh Rontgenbestrahlung 
erfolgte nieht. Sekundare Strahlung wird von W. ałlein in viel starkerem MaBe aus- 
gesandt ais yon kolloidem Pb. Die Inversion yon Rohrzucker —  ais Beispiel einer 
biolog. Rk. in neutraler Lsg. —  wurde von Róntgenstrahlen weder bei Anwesenheit 
noch bei Abwesenheit von kolloidem Pb beeinfluBt. Offenbar handelt es sich bei der 
Wrkg. des Pb also um irgendeino rein chem. Rk. im Gewebe. —  Reiner Ton wird — 
soweit man es nach der Viscositiit beurteilen kann —  dureh Róntgenstrahlen nieht 
koaguliert; nur dann erfolgt Koagulation, wenn der Ton Proteinę u. organ. Substanzen 
enthalt. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 465— 79. Febr. 1930. Urbana [111.], Univ. of 
Illinois.) K l e m m .

G. J. Dillon, Die Anwendung des Kerreffekts zur Unłersuchung der Verteilung 
des elektrischen Feldes in Dielektriken und die Bestimmung einiger Kerrkonstanten. 
Es wird eine Methode zur Unters. der Verteilung des Feldes in durchsichtigen D i
elektriken unter Anwendung des Kerreffekts angegeben u. es wird die Verteilung des 
elektr. Feldes in Nitrobenzol gemessen. Das Feld andert sich bei konstantem Strom 
stark, u. zwar an der Kathode starker ais an der Anodo. Bei Wechselstrom ist das 
Feld in der Nahe der Elektroden etwas starker ais in der Mitte. — Es werden die 
Kerrkonstanten von Bzl. u. benzol. Lsgg. yon Cholesłerylcarpinał, azoxybenzoesaurem 
Athyl u. Cholesterylcinnamat bestimmt; dabei wurde festgestellt, daB sich die Werte 
der Lsgg. u. des Lósungsm. wenig yoneinander unterscheiden. (Ztschr. Physik 61. 
386— 94. 8/4. 1930. Moskau, Wiss. Forseh.-Inst. f. Physik, I. Univ.) L e s z y n s k i .
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Aj. Elektrochemie. Thermochemle.

A. Nikuradse, Das didektrische Verhalten der nichtleitenden Fliissigkeiten bei ver- 
schiedenen Drueken. VI. diskutiert die Vorgange bei der Stromleitung in isolierenden 
Fil. Die Stromspannungskurve kann im Gebiet hoher Feldstiirken durch eine Ex- 
ponentialkurve wiedergegeben werden. Die yorliegenden Erfahrungen iiber den 
EinflaB von Druek, Temp., Reinheit der FI., Flachę u. Abstand der Elektroden auf 
die Konstanten der Stromspannungskurve u. Funkcnentladungsfeldstarke werden in 
einer Tabelle zusammengefafit. Eine rationelle Interpretation der Stromspannungs- 
kurve wird yorgeschlagen. AuBer der angegebenen stetigen gibt es noch ,,unstetige“ 
Entladungen, die durch Vorgange sekundarer Natur zu erklaren sind. (Ztschr. techn. 
Physik 10. 641— 47. 1929. Miinchen, Elektrophys. Lab. der Techn. Hoehsch.) E it z .

R. Sanger, Bestimmung des elektrischen Momenls eines Mołekiils aus dem Tempe- 
raturverhallen der Dielektrizitalskcmstanten. Krit. Erórterung der Methoden zur ąuanti- 
tatiyen Messung des Dipolmomentes nach der DEBYEschen Theorie. Aus der Temp.- 
Abhangigkeit der DE. konnen nur unter Verwendung hinreiohend genauer Messungen 
der ZustandsgróBen Schliisse gezogen werden. Anwendung etwa der VAN d e r  W a a l s - 
schen Gleichung zur Umrechnung dor ZustandsgróBen kann bereits Fehler nach sich 
ziehen. Das Moment von W. u. A. ist nach den vorliegenden Messungen zu 1,842 ± 0,008 
u. 1,146 ± 0,012-18-18 anzunehmen. Bei A. ist bisher noch keine Andeutung des von 
J u n g u . Sc h l e e d e  yermuteten Effektes (vgl. C. 1929. I I .  2155) gefunden worden. 
Das temperaturunabhangige Glied von W. u. /I. betragen 0,084 ± 0,06 u. 4,47 ± 1,00. 
Dio bisher vorhegenden Schliisse uber die Molekulstruktur dieser beiden Substanzen 
werden diskutiert u. ais grobe Naherung erkannt. (Physikal. Ztschr. 31. 306— 15. 
1/4. 1930. Ziiricli, Phys. Inst. d. Eidgen. Techn. Hochseh.) E is e n s c h it z .

Christian H. Schwingel und John Warren Williams, Die Veranderlićhkeit 
der Dielektrizitatskonslanlen - mit der Temperatur. I. Die elektrischen Momente von 
Schwefelkohlenstoff- und Stickoxydulmolekiilen. Es wird eine Apparatur beschrieben, 
die die Best. der DEE. yon Gasen innerhalb eines Bereiches von mehreren hundert 
Grad gestattet. Fiir gasfórmiges CS2 u. N20 ergibt sich das elektr. Moment Nuli 
(Differenz von Nuli bei CS2 < 1 0,02-10-18, bei N ,0 <! 0,05 • 10-18). Damit erweisen 
sich die Mol.-Strukturen von CS2 u. N20 ais linear u. symm. (Physical Rev. [2] 35. 
855— 62. 1/4. 1930. Wisconsin, Univ., Lab. of Physical Chem.) L e s z y n s k i.

A. C. Cuthbertson und O. Maass, Die Didektrizitatskonstanten von Wasser bei 
rerschiedenen Temperaturen. Die zur Messung der DE. benutzte Resonanzmethode 
zeichnet sich vor allem durch eine yariable Zelle aus. Vff. erreichen so, daB sie durch 
eine Stufenmethode die Messungen direkt auf Luft beziehen konnen: Mit einer be- 
stimmten Einstellung der Zelle wird das Yerhaltnis der DE. von Luft u. Clilorbenzol 
bestimmt, mit einer anderen das von Chlorbenzol u. Nitrobenzol u. mit einer dritten 
Nitrobenzol u. W., oder z. B.: Luft-A. u. A.-W. Die gefundenen DE.-Werte sind fiir 
25°: Chlorbenzol 5,61; Nitrobenzol 35,20; W. 75,40. Bei anderen Tempp. wird fiir W. 
gefunden: 0° 84,4; 15° 78,5; 50° 69; 75° 62,9. Einige Bemerkungen iiber Temp.- 
Koeffizient, Literaturwerte, Mol.-Polarisation werden angeschlossen. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 483—89. Febr. 1930. Montreal [Canada], Mc G i l l  Univ.) Klemm.

A. C. Cuthbertson und O. Maass, Wasserstoffsuperozyd. V II. Didektrizitdts- 
konstante, Brechungsindex und Ionisationsvermogen von Wasserstoffsuperoxyd und 
seinen wdsserigen Losungen. (VI. vgl. C. 1929. I. 2289.) Nach der yorst. an
gegebenen Methode wird mit einer Zelle aus Sn —  wegen der Zers. des H 20 2 
dureh andere Metalle —  die DE. yon reinem H 20 2 u. Gemischen yon H 20 2 
u. H„0 bei 0° gemessen. Die gefundenen Werte sind: H„02 99,45% 89,2; 
H202"98,87% 91,2; H„0, 81,27% 101,6; H 20„ 63,8°/0 108,8; H'20 2 50,23% 115,0; 
H 20„ 43,25% 116,2; H„Ó2 36,3% 121,1; H20» 32,0% 119,0; H 20 2 25,8% 116,0; 
H 202 20,8% 113,5; H 20 2 14,0% 108,5; H 20 2 6,9% 94,0. Es zeigt sich alśo bei einer 
Konz. yon 35% H 20 2 ein Maximum. Die Mol.-Polarisation steigt dagegen regelmiiBig 
mit waehsendem H 20 2-Geh. —  Der Brechungsindex von H 20 2-Lsgg. wird iiber das 
ganze Konz.-Gebiet bei drei Wgllenlangen gemessen. Die nahere Diskussion auf Grund 
von Mol.-Refr. u. -Dispersion fiihrt Vff. zu der Ansieht, daB die Struktur HO— OH 
nicht richtig ist; yiel mehr Wahrscheinlichkeit hat die Formel H—O(H)— Y O mit 
einer koordinatiyen Bindung, dereń Parachorwert am besten mit den gefundenen 
Daten ubereinstimmt. — Mit einer besonderen Apparatur werden Leitfahigkeits- 
messungen yon Lsgg. yon KC1 u. Essigsaure in H 20 2 ausgefiihrt. Der Dissoziationsgrad
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von KC1 war etwa der gleichc wie in W. Essigsaure zeigte dagegen viel kleinere Leit- 
fahigkeiten ais die entsprechenden wss. Lsgg. —  Die spezif. Leitfahigkeit von reinem 
H„0„ betragt 2.10-6 (oberer Grenzwert); H 20 2 kann also nur sehr wenig dissoziiert 
sein. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 489—99. Febr. 1930. Montreal [Can.], Mc G i l l  
Univ.) K l e m m .

C. T. Zahn, Die Dielektrizitdtslconstante und die Molekularstruktur von CS2. 
■(Ygl. O. 1928. II. 2527.) Mittels der auch fruher (1. c.) benutzten Methode werden 
nach Umbau der Apparatur fiir die Unters. h. Dampfe die Messyngen der DE. von 
CS2 bei yerschiedenen Drucken u. Tempp. wiederholt. Die molekularo Polarisation 
ergibt sich zu P  =  22,36, unabhangig von der Temp., das elektr. Moment ist also 
Nuli. Die Mol.-Struktur kann demnach ais linear u. symm. angenommen werden. 
(Physical Rev. [2] 35. 848— 54. 1/4. 1930. Princeton, Univ., Palmer Physical 
Labor.) L e s z y n s k i .

O. Hassel und A. H. Uhl, Bestimmung von Dipolmomenten in polaren Lósungs- 
mitteln. (Vgl. 0. 1930.1 .1103.) In  Ergiinzung der bekannten Methode zur Best. oberer 
Grenzen der molekularen Dipolmomente aus Lsgg. dipolfreier Losungsmm. versuchen 
Yff. Dipolsubstanzen ais Losungsmm. anzuwenden. Ergebnisse (/.i in 10-18 est. E .): Aceton 
in Bzl. 2,78, in Toluol 2,80, in Chlf. 2,64, in A nilin  2,75, Chlorbenzol in Bzl. 1,56, in Toluol
1,60 in Ghlf. 1,51; Nitrobenzol in Bzl. 3,98, in Toluol 3,83, in Chlf. 3,24, in Chlorbenzol 2,84; 
Acelophenon in Bzl. 2,97, in Toluol 2,87, in Chlf. 2,75; Paraldehyd in Bzl. 1,93, in
Toluol 1,99; Bzl. in Chlf. 0,53; A. in Bzl. 1,27, in Chlf. 1,77; Chlf. in Bzl. 1,27, in A
1,57; W. in A. 1,94. (Naturwiss. 18. 247. 14/3. 1930. Oslo, Mineralog. Inst. d. 
Univ.) E is e n s c h it z .

W. Rogowski, Der elektrische Durchschlag bei Gasen. Aus den neuen, in Aachen 
ausgefiikrten oscillograph. Messungen von Viehmaiin u. den von Paavola gemessenen 
Ionisierungskoeffizienten der Elektronen ergibt sich folgendes Bild fiir den Durchschlag 
zwischen Platinelektroden von 1 cm Abstand boi Atmospharendruck: Wahrend
10-8 sec. Erzeugung hoher Feldstarken durch Elektronen, wahrend der folgenden 
10~9 sec anregende Wrkg. der positiven Ionen. Von diesem Standpunkt werden zahl- 
reiche Einzelerfahrungen iiber den Durchschlag verstandlieh. (Naturwiss. 18. 246— 47. 
14/3. 1930. Aachen.) E is e n s c h it z .

Max Steenbeck, Durchschlag und Toumsendsche Theorie. Eine Unters. der Ziind- 

Yorgange bei Glimmentladungen durch Oscillographieren des Stromanstiegs mit einem 
BRAUNsohen Rohr zeigt fiir hohere Gasdrucke das von der V. HiPPEL-FRANCKschen 

Theorie (C. 1929. II. 3108) geforderte Verh. (Vorbereitungszeit u. sich daraus ent- 
wickelnder schneller Stromanstieg). (Naturwiss. 17. 981— 82. 13/12. 1929. Berlin- 
Siemensstadt, Lab. d. Wiss. Abt. d. Siemens-Schuekertwerke.) L e s z y n s k i .

H. stiicklen, Temperatur im Unterwasserfunken. Der Unterwasserfunken besteht 
aus einem kontinuierlich emittierenden Kern, der von einem Dampfmantel umschlossen 
ist, in dem Metallinien stark absorbiert werden. Bei Yerwendung von Cw-Elektroden 
tritt dort dio Bando von 2240 A etwa 30 A gegen Rot ais reine Absorptionsbande auf; 
sie ist dem Ubergang 177 —  ^  zugeordnet. Sowohl im P- wie im R-Zweig liegt das 
Intensitatsmaximum zwischen den' Laufzahlen 20 u. 24. Aus einer Naherungsformel 
berechnet sich aus der Lage des Maximums u. dem Tragheitsmoment die Temp. der 
absorbierenden Schicht zu 3000° absol. (Naturwiss. 18. 248. 14/3. 1930. Ziirich, PhyB. 
Inst. d. Univ.) E is e n s c h it z .

Josef Vrede, tlber Detektoren. Folgende Substanzen werden auf ihro Wirksamkeit 
ais Detektoren unter bestimmten Bedingungen untersucht: Pb8, Te, CuJ, CdO, ZnO, 
Cr203, HgO, N i203, V20Fl, W03, Mo2Os, Mo02, niedrige Titanozyde geschmolzen, V2Os, 
TF,05, W02 u. in iV2 geschmoizenes W02, U02, U3Os, TiN, Schmelzo aus 4 TiN  + C, 
VN, ScN, ZrN  oxydhaltig, BC, MoC, NbC, TaC, TiC, VC, ZnS. An den Oxyden, 
Nitriden u. Carbiden wurde keine Detektorwrkg. gefunden. PbS ist nach gelindem 
Erhitzen Detektor, bei sorgfaltiger Reinigung durch Sublimation wird dio Detektor
wrkg. zerstort; zu guter Detektorwrkg. ist ein gewisser Ubergangswiderstand erforderheh. 
PbS, welche3 keino Detektorwrkg. hat, kann sie auch nicht dureh Behandlung mit 
H20, H2S, S  oder PbSOi erhalten. Reinos Te hat koine; CuJ in Ggw. von J  starko 
Detektorwrkg. Verunreinigtes leitendes ZnS  ist ein Gleichriehter; reines ZnS  isoliert; 
durch Ultraviolettbestrahlung wird es leitend u. zeigt Detektorwrkg. (Physikal. Ztschr. 
31. 323—32. 1/4. 1930. Munster, Physik. Inst.) E is e n s c h it z .

T. J. Webb, Ein t)berblick uber die Theorie der metallischen Leitung. (Chem. 
Reviews 7. 139—72. Marz 1930. Princeton, New Jersey, Univ., Dep. of Chem.) L e s z . ■
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W. Meissner, Messungen mit Hilfe von flussigem Helium. V II. Die Ubergangs- 
kunen zur Supraleitfahigkeit fur Tantal und Tliorium. (VI. vgl. C. 1930. I. 2366.) 
Weitere Unterss. iiber die Supraleitfahigkeit von Ta (vgl. C. 1929. I. 2275) u. -Th (vgl. 
C. 1929. I I .  265). Von drci Ta-Sorten, die samtlich supraleitend wurden, hatte eine 
sehr reine Probe, die nur iiuBerst geringe Mengen von Fe ais Verunreinigung enthielt, 
den gróBten Restwiderstand bei 4,5° absol., namlich 5% des Widerstandes bei 0°, 
wahrend zwei Proben unbekannter Zus., die langere Zeit in Gluhlampen gebrannt 
hatten, Werte von 3,5 bzw. l °/0 orgaben. Die t)bergangskurven wurden bestimmt u. 
sind im Original wiedergegeben. Bei allen drci Proben liegt die Mitte dieser Kurven 
bei nahezu derselben Temp. (4,35— 4,38° absol.). Eine vierte Probe mit etwa 0,1% As,
0.2% Nb, sowie Oxydgeh. zeigte keino direkte Supraleitfahigkeit: der Restwiderstand
vor dem Abfall betragt etwa 17% des Wertes bei 0°, zwisehen 4,2 u. 1,5° absol. sinkt 
der Widerstand dann auf weniger ais den vierten Teil. —  Die Unters. eines Einkrystalls 
von Th (weniger ais 0,1% Fe) ergibt eine t)bergangskurve, die sich iiber ein Gebiet 
von etwa 0,2° erstreckt. Die geringe Steilheit der Kurve veranlaBt eine Diskussion 
der Frage, ob die Supraleitung wirklieh dem Th zuzusehreiben ist. Es ist keineswegs 
ausgeschlossen, daB die Supraleitung auf eine Oxydhaut zuriickzufiihren ist. (Ztschr. 
Physik 61. 191— 98. 29/3. 1930. Berlin-Charlottenburg, Physikal.-Tcclm. Reichs- 
anstalt.) L e s z y n s k i .

G. Gossels, Versuche uber die Stabilitdt der Hysteresis Fe-Ni-Legierungen. Zur
Unters. der Hysteresiserscheinungen irrcversibler Fe-Ni-Legierungen wurden die elektr. 
Widerstandsmessungen gewahlt. Der Widerstand wurde mittels der THOMSONschen 

Brucke im Vakumn von 0,001 mm Druck sowohl beim Erhitzen, wie beim Abkiihlen 
in kleinen Abstiinden gemessen, u. ais Funktion der Temp. im Diagramm aufgetragen. 
So wurde das Diagramm der Widerstandsisothermen von 0— 900° fiir 0—46% Ni ver- 
vollstandigt. Das VViderstandsmaximum liegt bei der Legierung mit 33,2% Ni u. 
betragt bei 900° 132 x 10“° Q. Die gefundenen Umwandlungspunkte werden mit den 
MeBergebnissen anderor Autoren verglichen. —  An einer Legierung mit 9,59% Ni 
wurden Stabilisierungsverss. zuerst an der Erhitzungskurve bei 650° wahrend 5l/2 Stdn. 
u. bei 700° wahrend 4 Stdn., dann an der Abkiihlungskurve bei 640° wahrend 5V2 Stdn. 
u. bei 560° wahrend 5 Stdn. ausgefiihrt. Die Verss. ergaben, daB die instabilen Zu- 
stande innerhalb der Hysteresis bei hohen Tempp. eine ungewóhnliehe Bestandigkeit 
haben, denn die Widerstandswerte blieben wahrend dieser Zeiten annahernd konstant. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 182. 19—27. 7/8. 1929. Berlin-Charlottenburg, Metall- 
kundliches Lab. d. Techn. Hochsch.) DusiNG.

H. J. Seemann, Zur Frage der elekirischen Leitfahigkeit des geschmolzenen Sili- 
ciums. (Bemerkung zur gleichlautenden Abhandlung von F. Lausler.) Die Messungen 
von L a u s t e r  (C. 1930. I .  2523) stellen eine Bestatigung der Befunde des Vf. (C. 1928.
1. 2236) dar. (Ztschr. Physik 61. 576— 77. 15/4. 1930. Greifswald.) L e s z y n s k i .

F. Lauster, Zur Frage der elekirischen Leitfahigkeit des geschmolzenen Siliciums. 
(Entgegnung zur gleichlautenden Bemerkung von H. J . Seemann.) Im  AnschluB an 
die Mitt. von Se e m a n n  (vorst. Ref.) gibt Vf. Schliffaufnahmen der von ihm (C. 1930- 
L 2523) auf ihre elektr. Leitfahigkeit untersuehten Si-Proben wieder. Aus den Auf- 
nahmen ist zu erkennen, daB das ,,normalgeschmolzenc“ Materiał (vgl. 1. c.) in iiber- 
wegendem MaBe Einschliisse enthiilt, die oft die Si-Krystalle vollig einhiillen u. somit 
ais serienparallel geschaltete Widerstiinde zum eigentlichen Si aufzufassen sind. Dem 
gegeniiber ist das ,,vakuumgesehmolzene“ Materiał von derartigen Beimengungen 
frei, worauf das abweiehende elektr. Verh. zuriickzufiihren ist. Fiir die techn. Aus- 
nutzung der elektr. Eigg. des Si ist die Unters. von Si-Proben veranderlichen Reinheits- 
grades notwendig. (Ztschi. Physik 61. 578—79. 15/4. 1930. Berlin-Reinickendorf, 
Forseh.-Inst. d. AEG.) L e s z y n s k i .

Andre Chretien, Die eleklrische Leitfahigkeit von Krystallen aufier Krystallen. 
Darst. der elektrolyt., metali, u. gemischten Leitfahigkeit von Salzen u. Oxyden. Die 
reine elektrolyt. Leitfahigkeit scheint haufiger vorzukommen ais die gemischte u. be
sonders ais die metali. Das vorhandene Materiał reicht bisher noch nieht aus, um eine 
zufriedenstellendo Erkliirung der Phiinomene der Leitfahigkeit in Krystallen zu geben, 
wie z. B. iiber den Transport der Elektrizitat von nur einer Ionenart (Anionen oder 
Kationen) oder auch iiber die Abweichungen von dem Gesetz der Temp.-Abhangig- 
keit der Leitfahigkeit. (Rev. gen. Sciences pures appl. 40. 605— 12. 15/11. 1929 
StraBburg, Univ.) K l e y e r .



1930. I. A 2. E l e k t r o c h e m ie . T h e r m o c i ie m ie . 3411

P. Walden, Untersuchungen in Kohtenwasserstoffen. I I I .  Leitfahigkeitsmessungen 
von starlcen bindren Salzen in  Ionisierungsmitteln mit den geringsten Dielektrizitats- 
konstanlen. Beitrage zur Nernst-Thomson-Regel. (II. vgl. 1930. I. 179.) Zur Priifung 
des NERNST-THOMSONsehcn Prinzipes werden Leitfahigkeitsmessungen an starken 
binaren Salzen vom Typus KA in fl. Medien ausgcfiihrt, dereń DE. die geringsten 
Werto (2 <  e <  5) aufweisen (vgl. 1. e.) Ais solche dienen Benzol, Toluol, Trichlor- 
dthylen u. Pentachlordthan. Fur die Wahl der Salze ist maBgebend, daB sie „starkę" 
Elektrolyto darstellen u. in allen Losungsmm. geniigend 1. sein miissen. Es werden 
daher auBer AgClOit das in Bzl. u. Toluol 1. ist, das Jodid, Perchlorat, Rhodanid u. 
Pikrat des Tetraamylammoniums untersucht. Die Leitfiihigkeiten in Abhangigkeit 
von der Verdiinnung sind in Kurven u. Tabellen wiedergegeben. In  allen Fallen nimmt 
das Aquivalentvermógen ?.v mit zunehmender Verdiinnung ab, wahrend es mit stei- 
gender Temp. in n. Weise zunimmt. In  einigen Fallen unterliegt die Leitfahigkeit 
auch einer Zeitwrkg. Bei sehr hohen Verdiinnungen tritt ein Minimum der Leitfahig
keit auf, indem diese bei weiterer Verdunnung langsam wieder ansteigt. Fur den 
fallenden Ast der A-i>-Rurve gilt angeniihert die Beziehung: b v  =  konst., fur das 
Minimum: ujiin. =  (K/e)3, wobei K  je nach dem Salz zwischen 30 u. 35 variiert. Dio 
Ursache fur diese auch sonst haufig auftretenden Anomalien der Leitfahigkeit werden 
diskutiert. Sie lassen sich auf eine allseitige Ionenassoziation bzw. auf die Bldg. von 
molekularen Komplexen zuriickfuhren, die ais dissoziationsfiihiger anzunehmen sind 
ais die einfachen Molekeln. Weiterhin wird das Leitvermógen von Tetraathylammcmium- 
pikrat in Chlf. u. von Tetraamylammoniumpikrat in Athylather bis zu sehr hohen Ver- 
diinnungen (v S  100 000) gemessen u. der klass. „Dissoziationsgrad“ a =  I oo mit 
Hilfe der Formel ).oo ■ ?; =  konst. berechnet. Aus den sehr geringen Leitfahigkeitswerten 
ist zu schlieBen, daB auch diese starken Elektrolyte sich hier wie die Molekeln eines 
schwachen Elektrolyten verhalten. Die MeBergebnisse werden zusammen mit friiheren 
zur Priifung der NERNST-THOMSON-Regel verwendet u. ihre Giiltigkeit fiir die ge- 
wahlten Salze wird bestatigt. Danach lauft der klass. Dissoziationsgrad der DE. des 
Losungsm. direkt parallel. Fiir Lsgg. mit gleichem Dissoziationsgrad a gilt in ver-

3 .—
sehiedenen Losungsmm. die Beziehung: e- V v =  konst. SchlieBlich werden die a-Werte 
fiir eine groBe Anzahl von Salzen u. Losungsmm. aus den angegebenen Verdiinnungen v, 
den s-Werten u. dem Prod. Xoa-r\ nach einer empirischen Formel von W a l d e n  u. einer 
theoret. von ONSAGER berechnet u. mit den experimentellen Werten verglichen. 
(Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A 147. 1—37. April 1930. Rostock, Chem. Inst. d. 
Univ.) K o r t u m .

Merle Randall iind Jessie Y. Cann, Bas Blei-Bleiionpotential. Es wird folgende 
Kette gemessen: Pb (gesatt. Amalgam), Pb(N03)2 aq. | KN 03 aq. |.KClaq., AgClfest, 
Agfeet, u. aus den erhaltenen EK-.Werten durch Kombination mit —  z. T. unveróffent- 
lichten —andren Werten fiir die Rk. Pb =  Pb++ -f 2 E~ jE298iI0 z u  0,1203 V ent- 
spreehend A F29eil° =  — 5551 cal. berechnet. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 589 
bis 592. Febr. 1930. Berkeley [Cal.], Univ. of California.) K lem m .

W. A. Plotnikow und W. A. Kikez, Elektrochemische Untersuchung des Systems 
AlBr3-KBr in Athylenbromid. Die Leitfahigkeit von gemischten Lsgg. von AlBr3 
u. KBr in Athylenbromid verhalt sich in ihrer Abhangigkeit von der Konz. der Bestand- 
teile analog der Leitfahigkeit des friiher untersuchten Systems AlBr3-ICBr-Bzl. (C. 1929.
I. 1661, I I .  1629). —  Lsgg. von AlBr3 in C2H,Br2 zeigen bei kryoskop. Unters., daB die 
Halfte der AlBr3-Moll. zu Doppelmolekiilen assoziiert sind, u. daB bei Zusatz von KBr 
einfache u. Doppelmoll. mit KBr-Moll. zu Komplesen (AIBr3)m(KBr)n zusammentreten.
—  Die Elektrolyse der ternaren Gemische mit Pt-Elektroden liefert anod. Brom, 
kathod. Athylen; die Zersetzungsspannung von 0,58 V entspricht ungefalir dem Wert, 
der erhalten wird, wenn man die von B e r t h e l o t  angegebene Bildungswarme von 
C2H4Br2 in die THOMSONsche Formel einsetzt. —  Wcgen der betraehtlichen Leitfiihig- 
keit der Lsgg. miissen die darin anzunehmenden Komplexe in hohem Grade in Ionen 
zerfallen sein. (Ztsehr. physikal. Chem. Abt. A 147. 21o-—26. April 1930. Kiew, Ukrain. 
Akad. d. Wiss.) E r b e .

W. A. Plotnikow und Sophie Jakubson, Elektrochemische Untersuchung des 
Systems AlBr3-KBr in  Toluol undXylol. (Vgl. vorst. Ref.) Die Leitfahigkeit von AlBr3- 
KBr-Lsgg. in Toluol ist von der gleichen GróBenordnung wie die in Athylenbromid- 
lsgg. (bis zu k — 4— 5-10-3) u. wachst mit zunehmendem KBr-Geh. —  Die Lsgg. 
in Toluol, o-, p- u. techn. Xylol zeigen bei der Elektrolyse anod. Auflosung u. kathod.
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Abscheidung von Al. Die Zersetzungsspannung in Toluol betriigt 2,05 V, die in 
p-Xylol 1,65 Volt. (Ztschr. physikal. Chem. Abt. A 147. 227—30. April 1930. Kiew 
Ukrain. Akad. d. Wiss.) E e b e .

August Glaser, tjber die beirn Diamagnelisinus der Oase gefundene Anomalie. 
VI. Mitt. Żur Kritik der Methode I I .  (Vgl. C. 1930.1. 1106.) Vf. priift die Apparatur 
auf Inhomogenitat der Temp. An den Messingapp. werden an yerschiedenen Stellen 
Konstantandriihte angelótet u. an die Klemmen eines Galvanometers gofiihrt. Die 
Klemmen sind durch Einpacken in Wolle vor Temp.-Schwankungen geschiitzt. Es 
werden keinerlei Temp.-Differenzen festgestellt, obwohl noch 1/ioo° einen merklichen 
Ausschlag ergeben miiBte. Durch Wiederholung eines bereits fruher ausgefiihrten 
Verglcichsvers. wird neuerlich festgestellt, daB cfie Polspitzen keine schadliehe Heiz- 
wrkg. ausiiben. —  Ferner wird das kupferne Gaszufuhrungsrolir mittels Kiiltemischung 
gekuhlt; weder dadurch, noch durch betraehtliche Schwankungen der Zimmertemp. 
werden die magnet. Messungen beeinfluBt. Eine Fiilschung der Ergebnisse durch 
Temp.-Schwankungen erscheint daher ausgesclilossen. (Ann. Physik [5] 4. 82— 90. 
18/1. 1930. Miinchen, Physikal. Inst. d. Univ.) E is e n s c h it z .

H. R. Woltjer, C. W. Coppoolse und E. C. Wiersma, Uber die magnetisclie 
Susceptibilitdt von Sauerstoff in Abhangigkeił von Temperatur und Dichte. Zwischen 
291 u. 156° absol. u. Dichten yon 0,443— 0,152 g/ccm wird die magnet. Susceptibilitat 
yon 0„ (-Gas) bestimmt. Zwischen 291 u. 175° gilt annahernd die CURiEselie Theorie 
der Temperaturabhiingigkeit; aber die Konstantę u. das scheinbare Moment des Atoms 
erweisen sich ais abhangig von der Dichte. Die von P e r r i e r  u . K a m e r l in g h  O n n e s  

fur fl. 02 yerschiedener Konz. gefundene empir. Formel fiir den DichteeinfluB ist 
kier nicht erfiillt. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 1329— 33.

1929. Communication No. 201d from tho Physical Laboratory at Leiden.) E it z .
Robert Forrer, Das Problem der zwei Curiepunkłe. Vf. diskutiert die Bedeutung

des „paramagnet.“ u. des „ferromagnet.“ Cu r ie -Punktes (ygl. C. 1929. I I .  268. 2159). 

Messungen der Hysteresisschleife von N i u. Fe bei yerschiedenen Tempp. zeigen, daB 
Remanenz u. Koerzitiykraft nicht bei derselben Temp. yerschwinden, daB diese yiel- 
mehr bei dem „ferromagnet.“ CURIE-Punkt einen endlichen Wert behiilt. Bei den 
Eisen-Koball-Legierungen liegt der „paramagnet.“ unterhalb des „ferromagnet." 
CuRiE-Punktes. Diese beiden Tempp. beziehen sich yoraussichtlich auf verschiedene 
Vorgange. Ferromagnetismus ist nur oberhalb beider Cu r ie -Punkto moglich. (Joum. 
Physique Radium [7] 1. 49— 64. Febr. 1930. StraBburg, Faeulte des Sciences.) E it z .

F. Bloch, Zur Theorie des Ferromagnetismus. Beim Austauschyorgang der Elek- 
tronen im Krystall (ygl. H e is e n b e r g , C. 1928. I I .  1189) werden die Eigenfunktionen 
nulltor u. Eigenwerte erster Naherung fiir die Termsysteme hoher Multiplizitat be
stimmt, wobei die Kopplung zwischen Spin u. Bahn yernaehlassigt ^ird. Hierdurcli 
wird die Beantwortung der Frage ermoglicht, unter welchen Umstanden Ferromagnetis
mus eintritt. Es zeigt sich, daB dies nur fiir raumliche Gitter moglich ist; die Sattigungs- 
magnetisierung M  (T) hat fiir tiefe Tempp. dann die Form:

M (T ) =  M  (O) [1 —  (T/G)’/,], 
wobei M  (O) die Sattigungsmagnetisierung am absol. Niillpunkt u. 0  eine Temp. von 
der GroBenordnung des Curiepunktes bedeutet. (Ztschr. Physik 61. 206— 19. 29/3.
1930. Utrecht, Physisch Lab. d. R ijks-Uniy.) L e s z y n s k i .

Helene Trosien, Uber den Mechanismus der Entmagnelisierung. Vf. nimmt
Magnetisierungskurven auf von Stalli u. Eisen unter dem EinfluB eines konstanten 
u. iiberlagerten Wechselfeldes abnehmender Intensitiit. Der Entmagnetisierungs- 
koeffizient wird bestimmt. Die Magnetisierungskurven bei yersehiedener Intensitat 
des konstanten Feldes sind nur um einen Faktor unterschieden. (Ann. Physik [5] 4. 
109—20. 18/1. 1930. Konigsberg, I I .  Physikal. Inst.) E is e n s c h it z .

H. A. Kramers, Die paramagnetische Drehung der Polarisalionsebene einaćhsiger 
Krystalle sellener Erden. Theoret: Behandlung der paramagnet. Drehung der Polari- 
sationsebene in einachsigen Krystallen. Die esperimentellen Erfahrimgen deuten 
darauf hin, daB bei Salzen seltener Erden die Metallionen sich in einem starken elektr. 
Feld befinden, welches zur Krystallachse syrnm. ist. Wenn das Magnetfeld in dieselbe 
Richtung fallt, so erhalt man eine Formel, die mit der esperimentell an Tysonit ge- 
fundenen iiberemstimmt. Unter bestimmten Bedingungen erhalt man dieselbe Be 
ziohung fiir ein senkreehtes Magnetfeld. Ferner wird der EinfluB eines nicht genan 
aęalsymm. elektr. Feldes fur den Fali zur Krystallachse paralleler Felder bereehnet. 
(Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 1176— 89. 1929.) E it z .
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H. A. Kramers und Jean Becquerel, Die jmramagnetische Drehung der Polari- 
sationsehene in den Krystallcn von Tysonit und Xenotim. Die Theorie yon K r a m e r s  

(vgl. yorst. Bef.) wird auf spezielle Substanzen angewendet. Die Ergebnisse an Tysonit 
sind in Obereinstimmung mit der Annahme, daB die paramagnet. Drehung von den 
6'e-Ionen herriihrt. Ober das elektr. Eeld miissen plausible Hypothesen gemacht 
werden, da die Krystallstruktur nicht bekannt ist. Bei Kenotim wird unterVerwendung 
der bekannten Krystallstruktur die Drehung auf die der GW-Ionen zuruckgefuhrt. 
Die Erfahrungen iiber das magnet. Moment der Ce-Ionen werden erórtert. (Koninkl. 
Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 1190— 98. 1929.) E is e n s c h it z .

Jean Becquerel und W. J. de Haas, Das paramagnetische Drehungsvermdgen 
der Krystalit von Xenotim bei sehr tiefen Temperatur en und paramagnetischer Sattigung. 
(Vgl. vorst. Ref.) Die friiheren Vcrss. iiber paramagnet. Drehungsvermdgen (vgl. 
C. 1930. I. 19) werden auf Xenotim [(Y, Er, Ce)POi ] ausgedehnt. Die Messungen 
werden bei 14,33, 4,22, 1,38° absol. ausgefuhrt. In  fl. He u. Feldstarken oberhalb 
20 000 GauB ist die Sattigung nahezu yollstandig. Das Drehungsvermógen kann nicht 
durch eine Funktion des Quotienten aus Feldstarke u. Temp. afiein dargestellt werden. 
(Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 1199— 1205. 1929. Comm. 
Phys. Lab. Leiden. Kr. 204a.) E is e n s c h it z .

Jean Becąuerel, W. J. de Haas, und H. A. Kramers, Ezperimentelle Veri- 
Jikation der Theorie des paramagnelischen Dreliungsvermdgens der Xenotimkrystalle. 
(Vgl. yorst. Reff.) Die Vers.-Ergebnisse an Xenolim stimmen mit der theoret. Formel 
iiberein. Der wahrscheinlichste Wert des magnet. Moments ist 7 Magnetonen. Die 
(in die Formel eingehende) halbe Differenz der durch Aufspaltung des Grimdzustandes 
entstehenden Energieniveaus ist dann 1,97-10-10. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amster
dam, Proceedings 32. 1206— 11. 1929. Comm. Phys. Lab. Leiden. N r. 204a.) E it z .

Witold Jazyna, Thermodynamische Warmeleitungstheorie. Dio Hauptsatze der 
Thermodynamik werden in Verb. mit den „energet. Vorstellungen der Materie" ge- 
bracht u. auf die Theorie der Warmeleitung angewendet. (Physikal. Ztschr. 31. 253 
bis 264. 15/3. 1930. Leningrad, Technolog. Inst.) E is e n s c h it z .

Walter D. Bonner und Albert C. Titus, Die Zusammensetzung von konstant- 
siedender Salzsdure bei Drucken von 50—1220 mm. Es werden genaue Bestst. des HC1- 
Geh. von konstant siedender Salzsaure bei yerschiedenen Drucken gemacht u. auBerdem 
die Dichten bei 25 ± 0,02° bestimmt. Tragt man den °/0-Geh. in diesen konstant 
siedenden Sauren ais Abscissem, die Dichten ais Ordinaten auf, so ergibt sich eine 
Gerade, dereń Formel ist X  =  ( Y —  0,9966)/0,004 912. Diese Gleichung kann die 
Herst. yon Standardlsgg. fiir die Aeidimetrie erleichtern. —  Eine Abhiingigkeit des Geh. 
von der Dest.-Geschwindigkeit (ygl. F o u l k  u. H o l l in g s w o r t h , C. 1924. I. 19) 
wurde nicht gefunden. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 633— 35. Febr. 1930. Salt Lake 
City [Utah], Univ. of Utah.) K l e m m .

E. Bure§, Die Anwendung des Differentialebullioskops zur Bestimmung der Fliichtig- 
keit von gelosten Stoffen. (Collect. Trav. ehim. Tchćcoslovaquie 2. 70— 76. Febr. 1930. —  
C. 1930. I .  1277.) Sc h o n f e l d .

Edward P. Bartlett, Harry C. Hetherington, Hamline M. Kvalnes und 
Thomas H. Tremearne, Die Kompressibilitdteisothermen von Wasserstoff-Stickstoff 
und eines Gemischs dieser Oase im Verhdllnis 3:1 bei den Temperaturm —70, —50,
—25 utul -\-20° und bei Drucken bis zu 1000 Atmos-phdren. (Vgl. C. 1928. I I . 133 u. 
nachst. Ref.) Arbeitsmethode: Das Gas befindet sich bei bekanntem Druck u. bekannter 
Temp. in einem MetallgefaB von bekanntem Vol., es dehnt sich auf etwa Atmospharen- 
druck aus, das austretende Vol. ■wird bestimmt. Temp.-Konstanz ±0,03°; Acetonbad, 
mit fester C02 gekiihlt. Dio physikal. Daten fiir die Cu-Legierung, aus der die Druck- 
bombe angefertigt ist, werden genau- bestimmt. Die PF-Werte (fiir 0° u. 1 at. gleich 1 
gesetzt) werden tabelliert u. mit den in der Literatur yorhandenen yerglichen; letztere 
werden sorgfaltig umgereehnet; maximale Unsieherheit der Bestst. 0,2%. Im  ganzen 
ist die Ubereinstimmung mit den alteren Angaben gut, auBer bei N2 fiir — 70°, wenn 
H o l b o r n s  Werte fiir — 50 u. — 100° auf —70° interpoliert werden (Abweichung 
maximal 1,14%). —  (PV /P0Vx)t wird ais Funktion des Druckes aufgetragen; von 
— 70 bis +300°. (Fiir H 2 steigen dieKuryen mit steigendem Druck u. sinkender Temp. 
fast genau linear an, fiir N2 erhalt man bei ca. 380 at yon —70 bis +100° diegleiche Ab
weichung yom idealen Gaszustand (etwa 1,24). Der allgemein angenommene Satz, 
daB ein Gas mit steigender Temp. den Forderungen des idealen Gasgesetzes immer
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besser gehorcht, muB modifiziert werden: denn fiir N„ u. andero Gase gibt es ein Druck- 
u. Temp.-Gebiet, wo die Abweichung mit steigender Temp. ein wohldefiniertes Maximum 
erreicht. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1363—73. April 1930. Washington, Fertiliz. 
a. fixed Nitrogen Invcst.) W. A. R o t h .

Edward P. Bartlett, Harry C. Hetherington, Hamline M. Kvalnes und 
Thomas H. Tremearne, Die Komprcssibilitatsisothermen von Kohlenoxyd bei Tem- 
peraturen von —70 bis +2000 mul Drucken bis 1000 Atmospharen. (Vgl. vorst. Ref.) 
Ober das techn. immer wichtiger werdendo CO hegen wenig sichere Daten vor. Die 
Analogie zwischen N2 u. CO in physikal. Beziehung gilt bis zu 1000 at. CO wird aus 
Ameisensaure bei 170° mit H3PO., hergestellt; Yerunreinigung hóchstens 0,1% Luft, 
wenn Beriihrung mit Fe ausgesclilossen wird (Bldg. von Fe(CO)5 u. Katalyse zu C + C02; 
Fe(CO)5 scheint letztere Umsetzung ebenfalls positiv zu katalysieren). Fe(CO)s wird 
am bcsten ausgefroren, da boi therm. Zers. grofie Mengcn C02 auftreten. Gemessen 
wird bei —70, —50, —25,0, +25, +50, +100, +150 u. +200°. Unsicherheit maximal
0,2—0,3%. CO ist bei tiefen Drucken ein wenig kompressibler u. bei hohen Drueken 
etwas weniger kompressibel ais N2, wie naeh der etwas hóheren krit. Temp. des CO 
zu erwarten ist. Zwischen — 70 u. +200° zeigt CO bei 575 at. stets die gleiclie Abweichung 
vom Gasgesetz (P  F/P0 Vx)t  =  1,217 statt 1). C02, C2H., u. 0 2 yerhalten sich anders. 
Bei 375 at. ist das Vol. einer gegebenen Menge CO eine streng lineare Funktion der abs. 
Temp. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1374— 82. April 1930. Washington, Fertiliz. 
and fixed Nitrogen Invest.) W. A. R o th .

Wendell M. Latimer und J. Elston Ahlberg, Die Warmekapazitdt und Entropie 
von Kaliumperchlorat von 12 bis 298° absolut. Die Losungswarme von Kaliumperchlorat. 
Die Entropie wtul die freie Energie des Perchlorations. Es werden die spezif. Warmen 
von KCIO., zwischen 12,53 u. 298° absol. gemessen; die Entropie von KCIO,, bei 298,1° 
ergibt sich zu 36,1 ± 0,3 cal/Grad. Die Losungswarme von einem Mol. KCIO., in 
1800 Molen W. bei 298,1° betragt 12,115 ± 50 kcal. Unter der Annahme, daB der 
Aktiyitatskoeffizient y yon KCIO., gleich dem von KN03 ist, laBt sich die Entropie 
von Cl Oj- in einer hypothet. 1-mol. Lsg. bei 298,1° zu 46,2 berechnen; fur die freie 
Energie A F  des C104--Ions folgt unter Benutzung des A //-Wertcs + 7,600 kcal fiir 
den Vorgang KCIO., =  KC1 + 2 0 , —  10,937 kcal (Unsicherheit ~  0,5 kcal). (Journ. 
Amer. chem. Soc. 52. 549— 53. Febr. 1930. Berkeley [Cal.], Univ. of California.) K l e m m .

R. Wiebe, K. H. Hubbard und M. J. Breyoort, Die Warmekapazitat vonflussigem 
Athan unter Sattigungsdruck vom Kochpunkt bis zu der ktilischen Temperatur und die 
Schmelziuarme des festen Athan. Es werden 2 Calorimeter beschrieben, eines aus Stahl 
fur hohe Drucke, eines aus Cu fiir niedrige; die Calorimeter sind dadurcli bemerkenswert,
daB sehr grofie Substanzmengen--- 2,3 Mol —  yerwendet wurden. Mit diesen wurden
die spezif. Warme des festen Athan yon 67,5° absol. bis zum F. u. die des fl. bis 295° 
(krit. Temp. 305°) gemtssen. Die erhaltenen Werte fur fl. Athan unter seinem Sattigungs
druck hegen merklich tiefer ais die yon E u c k e n  u . H a u c k  (C. 1928. II. 224); Vff. 
halten ihre eigenen Werte fiir zuyerlassiger. Aus den erhaltenen Werten wird die 
Warmekapazitat fiir fl. u. gasfomiges Methan im Sattigungszustande berechnet. — 
Der F. des Athans (nieht ganz, aber mindestens 99% rein) wurde zu — 183,65 ± 0,10° 
bestimmt; die Schmelzwarme betragt 667,5 ± 3 cal/Moi. (Journ. Amer. chem. Soc. 
52. 611— 22. Febr. 1930.) K l e m m .

R. Wiebe und M. J. Brevoort, Die Warmekapazitat von fliissigem Stickstoff und 
Methan unter ihren Satligungsdrucken vcm Kochpunkt bis zur kritischm Temperatur. 
(Vgl. yorst. Ref.) Mit dem in der yorst. Abhandlung erwahnten Stahlcalorimeter 
werden die spezif. Warmen von Stickstoff  yon 79— 117° u. die von Methan von 98— 188° 
absol. gemessen. Von Literaturwerten stimmen die Messungen von Cl u s iu s  (C. 1929.
I. 2733) besonders gut mit denen der Vff. uberein. Aus diesen Messungen wird der 
Warmeinhalt von Fl. u. Gas berechnet u. mit Literauturwerten yerghchen. (Journ. 
Amor. chem. Soc. 52. 622— 33. Febr. 1930. Amarillo [Texas], Bureau of Mines.) K l e m m .

J. Perreu, Vber die letzłe Losungswarme von krystallwasserhaltigem Natriumhypo- 
sulfit und Magnesium-sulfat. (Vgl. C. 1929. I I .  3217. 1930. I. 1913.) Vf. bestimmt 
nach den fruher angegebenen Methoden die letzte Lósungswiirme von Natriumhypo- 
8ulfit + 5 aq. u. von MgS04 + 7 aq. Nach der direkten Methode ergibt sich fiir 1. — 7,49; 
fiir 2. — 4,13; nach der Methode der Verdunnungswarme fur 1. —7,55; fiir 2. — 4,18 cal.— 
AuBerdem sind die spezif. Warmen von Na-Hyposulfitlsgg. angegeben. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 190. 429—31. 17/2. 1930.) L o r e n z .
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A„. Kolloidchemie. Caplllarchemle.

Henri Braidy, Die Kolloidwissenscha.fi und ihrc Anwendung. V II.—IX . (VI. vgl. 
C. 1929.11.1271.) Abhandlung iiber Elektrophorese und Elektroosmose. (Ind. chimiąue 
16. 486—88. 602— 04. 676—77. Dez. 1929.) J u n g .

P. A. Thiessen, Die Herstellung dichroilischer Gold-Gelatinefihns. Zur Er- 
zeugung anisodimensionaler Goldteilchen ultramkr. Dimensionen wurde folgender Weg 
eingeschlagen: Ein Na-Citrat u. AuC13 cnthaltendes Reduktionsgemisch diente zur 
Darst. eines rotvioletten Goldhydrosols. In  oa. 100 com dieses Hydrosols wurden 
etwa 0,2 g Gelatine gel. Nach dem Verdampfen der El. wurde die Goldgelatine durch 
mehrfaohes Wiissern von Salzen befroit. Die dann an Luft getrocknete Gelatine wurde, 
ais sie ungefahr die Konsistenz von Kautsehuk hatte, langsam um mehr ais das Doppelte 
gedehnt. Der so erhaltene Film zeigte im polarisierten Lichte einen klaren Dichroismus 
von Rot nach Blau. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 182. 187—88. 7/8. 1929. Gottingen, 
Inst. f. anorgan. Chemie d. Univ.) D usiN G .

Arthur W. Thomas und Edna R. Hamburger, Ferrioxybromidhydrosole. (Vgl. 
C. 1924. I. 2865.) T hom as  u .  F r ie d e n  liatten gelegentlich einer Unters. von FeOCl- 
Solen darauf hingewiesen, daB fur das Verhalten solcher „Oxyd“-Sole das Anion von 
entscheidendem EinfluB sein kann. Es werden daher vergleichcnde Unterss. an Hydro- 
solen aus FeCl3 u. FcBr3 angestellt. Der Unterschied ist dadurch eharakterisiert, daB 
die jMicellen von FeOBr-Solen leichter hydrolysieren. Allgemein steigt sowohl bei 
FeOBr-, wie auch FeOCl-Solen die Viscositat, wenn sich das Verhaltnis Fe: Halogen 
vermindert, ebenso steigt die Empfindlichkeit gegen Elektrolyte, wahrend die elektr. 
Leitfahigkeit abnimmt; aber die Leitfahigkeit steigt beim Bromid starker, wahrend 
andererseits die disperse Phase beim Oxychlorid leichter ausgesalzen wird. Alterungs- 
verss. bei 90° zeigten ebenfalls, daB beim Oxybromid die Hydrolyse wesentlich starker 
ist. (Journ. Amer. chem. Soc. 52- 456—63. Febr. 1930. New York, Columbia 
Univ.) K le m m .

M. Spiegel-Adolf und K. F. Pollaczek, Physikalisch-chemische Untersuchungen 
an bestrahllen Proteinen. V IH . Mitt. Uber Beziehungen der Lichtkoagulaticmsgeschimndig- 
keit vo)i Eiwei/Slosungen zu dereń Sterilildt. (VII. vgl. Spiegel-Adolf u. K rum pel, 
C. 1929. I I . 450.) An grimdlich elektrodialysierten Lsgg. von Serumalbumin, Pseudo- 
glóbulin, Oualbumin, Casein u. Edestin werden bakteriolog. Unterss. neben Bestst. 
der Lichtkoagulationsgeschwindigkeit ausgefuhrt u. weitgehender Parallelismus zwischen 
der Sterilitat u. dem Verh. bei Bestrahlung mit Quarzqueeksilberlicht nachgewiesen: 
alle keimfreien Lsgg. koagulierten schnell, bei den infizierten betraehtliehe, auch beim 
spontanen Absterben der Keime fortbestehende Verzógerung der Lichtkoagulations- 
geschwindigkeit. Bei Impfung steriler, rach koagulierender Lsgg. mit Bakterien nach 
mindestens 24 Stdn. ahnliche Verzogerung wie bei den spontan infizierten. Elektro- 
dialyse von spontan oder kiinstlich infizierten Lsgg. bringt ohne Anderung des bak
teriolog. Befundes dereń urspriingliche Lichtkoagulationsgeschwindigkeit fiir kurze 
Zeit zuriick. Die Elektrodialyse nach P a u li vermag weder bei zulassiger Erhóhung 
des Salzgeh. noch bei der Reinigung von durch Neutralsalzfallung gewonnenen Serum- 
fraktionen Sterilisierung einer infizierten Lsg. zu bcwirken. Aus den spontan infizierten 
EiweiBlsgg. wurde fast aussehlieBlich B. subtilis geziichtet, der wahrseheinlich andere 
Keime (Staph. pyogenes albus) iiberwuehert. Die gleichen Veranderungen an EhveiB- 
lsgg. konnen auch durcli andere sog. Luftkeime heryorgerufen werden. (Biochem. 
Ztschr. 214. 175— 86. 14/10. 1929. Wien, Univ.) K ruger.

P. Rehbinder und A. Taubmann, Grenzfldchenaktivitdt und Orientierung polarer 
Molekule in Abhangigkeit von der Temperatur und der Natur der Trennungsflćiche. 
V I. Grenzfldcheneigenschaflen arotnalischer Aminę und. ilirer Salze. (V. vgl. C. 1927.
I I .  1451.) Die Oberflachenspannung o wss. Lsgg. von p-Toluidin wird nach der Methodo 
des maximalen Blasendrucks bei verschiedenen Tempp. (meist 20—80°) u. Konzz. 
(0,002—0,06 Mol./l) gemessen. Daraus werden berechnet: Die Grenzflachenaktivitat 
G =  — do/dc, die Adsorption c/RT-G, der Temp.-Koeffizient y — —d o/d T u. die 
gesamte Oberflachenenergie o + Ty. p-Toluidin ist, wie manehe andere aromat. 
Stoffe, „anomal aktiv“, denn d a/d T ist stark temperaturabhangig, es nimmt in ge- 
wissen (c, 7')-Iintervallen sogar positive Werte an. Unter Zugrundelegung der Lang-  

MUlRschen Theorie werden die molekularen Konstanten des in der Grenzflache orien- 
tierten p-Toluidins bereelmet: Acbsenlange des Molekiils (5 =  6,9 A u. minimale Flachen- 
beanspruchung Soo =  26 A. Ein Vergleich mit Anilin zeigt, daB A ó fiir die CHr
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Gruppe 1,5 A ist, u. Soo =  26 A denselben, fiir die Gruppe C6H4 ■ NHa charakterist. 
Wert hat. Diese Werte sind yon der Natur der Grenzflacho unabhangig. Da von diesen 
aromat. Basen nur die Molekule oberflachenaktiy sind, nicht aber (Se Ionen, so lassen 
sie sich durch „capillarmanometr.“ Titration quantitativ bestimmen. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. A 147. 188— 205. April 1930. Moskau, Inst. f. Physik u. Biophysik.) E r b e .

F. A. H. Schreinemakers, Osmose von Flussigkeiten. I I I .  (II. vgl. C. 1929. II- 
2168.) Dio Richtung der Diffusion bei der Osmose durch Membranen, die fiir eine 
bzw. fiir allc Stoffe des Systems durchlśissig ist, wird behandelt. (Journ. gen. Physiol. 
13. 335— 47. Jan. 1930. Leiden, Univ.) K r u g e r .

Leo Friedman und E. O. Kraemer, Untersuchungen uber die Struktur von 
Gelatinegelen durch Diffusion. Vff. beschreiben ein Verf. zur Best. der Diffusion in 
Gelatinegallerten, bei dem durch Elektrodialyse gereinigte Gelatinesole von bestimmter 
Konz. bei 5° im Thermostaten zur Erstarrung gebracht werden, dann in kleine Streifen 
geschnitten, mit W. derselben Temp. bis zum Quellungsgleichgewicht eingeweiclit, 
das Quellungswasser abgegossen u. 200 ccm des geschmolzenen Sols in kalibrierte 
Flasehen gefullt und 24 Stdn. in den Thermostaten bei 5° gcstellt werden. Zur Ver- 
meidung der Bldg. einer Oberfliichenhaut werden die Gallerten sofort nach der Er
starrung mit einer kleinen Menge des Quellwassers iibergossen, das nach 24 Stdn. 
durch 200 ccm der zur Diffusion bestimmten Nichtelektrolytlsg. ersetzt wird. Die Zeit- 
Konzentrationsanderung dieser FI. wird an einigen Tropfen mittels des ZEiSSschen 

Immersionsrefraktometers mit Hilfsprisma gemessen. Im  Original befinden sich 
Formeln zur Berechnung der Diffusionskonstanten u. dio Diffusionsergebnisse yon 
Rohrzucker, Glycerin u. Harnstoff mit einer Genauigkeit yon l°/o- Mit steigender 
Gelatinekonz. nimmt das Yerhaltnis der Diffusionskonstanten ab. Berechnungen zur 
Ermittlung der Radien des Gelatinegelnetzwerkes werden aus den Diffusionskon
stanten fiir 5, 10 u. 15%ige Gallerten durchgefuhrt. (Journ. Amor. chem. Soc. 52- 
1295— 1304. April 1930. Kolloid Labor. Uniy. Wisconsin.) G o e b e l .

Leo Friedman, Uber die Diffusion von Nichtelektrolylen in  Gelatinegele. (Vgl. 
vorst. Ref.) Untersucht wird der EinfluB yon 9 Niehtelektrolyten mit einem Mol.- 
Gew. yon 32—342 auf 3,8%ig. u. 5%ig. Gelatinegele nach der Diffusionsmethode. 
Im  Original befinden sich Tabellen u. Kurven, aus denen heryorgeht, daB die Diffusions- 
gesetze fur diese Substst. auch fiir Gelatinegele Giiltigkeit haben u. jeder der Stoffe 
einen spezif. EinfluB auf das Verhaltnis der Diffusion ausiibt, so bewirkt z. B. Rohr
zucker eine Steigerung um 32%, Methanol eine Abnahme um 12%. Die Unterss. iiber 
den EinfluB der Gelatinierungstemp. u. Zeit im bezug auf die Diffusion (Tabellen im 
Original) zeigen, daB diese bei niedriger Temp. hoher ist, was dadurch erkliirt wird, 
daB hierbei die Gole eine offenere Struktur besitzen u. so fiir die hineindiffundierenden 
Molekule durchlassiger sind, ais bei hóherer Temp. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 
1305— 10. April 1930.) G o e b e l .

Leo Friedman, Untersuchungen uber die Struktur von Agargelen nach der Dif- 
fusionsmethode. (Ygl. yorst. Reff.) Der EinfluB yon Niehtelektrolyten auf gewohn- 
liche, durch Essigsaure u. W. mit nachfolgender Elektrodialyse gereinigte Agargele 
in mit Bakelite iiberzogenen Flasehen wird untersucht u. festgestellt (Tabellen etc. im 
Original), daB der Diffusionskoeffizient linear mit der Agarkonz. abnimmt. Berech
nungen iiber die GróBe der Radien der Gelstruktur ergeben fur 2%ige Gele bei Harn- 
stoff 2,9, bei Glycerin 5,65; in 5%ig. 0.74 u. 1,43 Millimikron, liegen also in der GroBen- 
ordnung der fiir Grelatinegele gefundenen, jedoch sind die Poren bei Agargelen be- 
deutend kleiner, ais aus der Tatsache, daB l%ige Agargele sich physikal. wie 5%ige 
Gelatinegele yerhalten, zu erwarten ware. Der spezif. EinfluB der Nichtelektrolyte 
yon yerschiedenem Mol.-Gew. auf Agargele ist ahnlich wio bei Gelatinegelen (ygl. 
yorst. Ref.) u. ist das Vcrhaltnis des Mol.-Gew. des Diffusates zu dem Diffusionskoeffi- 
zienten im Grel dasselbe, wie in einem fl. Medium. A. yerringert die Diffusion yon 
Harnstoff in Agarsolen, wahrend Glycerin, Traubenzucker, Trimethylenglykol eine 
groBe Steigerung hervorrufen. (Journ. Amer. chem. So. 52.1311— 14. April 1930.) G o e .

Z. W. Wolkowa, Ein Beitrag zur inneren Reibung und Diffusion in Glycerin- 
Wassergemi-schen. I I .  (I. ygl. C. 1930- I . 953.) Yf. dehnt seine Unters. auf die wasser- 
reichen Glyceringemische aus, u. beschreibt eine Abanderung seiner Methode zur 
Messung von Diffusionskoeffizienten. Es werden die Diffusionskoeffizienten von K J, 
NaCl, K d , BaCl, u. Rohrzucker gemessen. Wahrend bei den glycerinreichen Mischungen 
(spezif. Volumen V 0,87) Zahigkeit rj u. Diffusionskoeffizient D  umgekehrt pro- 
portional sind, wachsen bei V >  0,87 die Ausdriicke l/rj D. Yf. findet, daB die yon
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F e ic k e  (C. 1928. I. 167) berechneten Verdunnungswarmen von Glycerin-W.-Ge- 
mischcn fiir V <  0,83 der Zahigkeit proportional sind. (Ztschr. physikal. Chem. 
Abt. A 147. 206— 14. April 1930. Moskau, Physikal. Lab. d. Padagog. L ie b k n e c h t - 

Inst.) E b b e .

K. C. Kar und A. Ganguli, tlber die Tlieorie der elektrischen Adsorption. In  
analoger Weise, wie fruher (K a e  u . A s h u t o s h , C. 1930. I. 1447) die LANGMUlEsche 
Gleichung fiir chem. Adsorption statist. abgeleitet wurde, wird fur dio polare Ad
sorption eine Beziehung zwischen Adsorption, Konz. u. o, einer expliziten Funktion 
von Bewegliehkeit u. M., abgeleitet. Es wird dadurch gezeigt, daB zwischen chem. 
u. elektr. Adsorption kein prinzipioller Unterschied besteht. Bei der Ableitung wird 
angenommen, daB sowohl das positive ais auch das negative łon g l e i c h z e i t i g ,  
teils chem., teils elektr. adsorbiert wird. Das Adsorptionspotential ist ais algebraische 
Summę des gewóhnlichen chem. Adsorptionspotentials u. der anziehenden oder ab- 
stoBendcn Kraft der Doppelschicht angesetzt. Die erhalteno Gleichung ist der von 
St e b n  (C. 1925. I. 470) u. R in d e  (C. 1926. II. 3101) sehr ahnlich. (Ztschr. Physik 
61. 411— 15. 8/4. 1930. Calcutta, Physik. Lab. Presid. Coli., u. Benares.) L e s z y n s k i .

Kshitish Chandra Sen, Adsorption durch metallische Hydroxyde. VI. Adsorption 
von Sdwreionen in Beziehung zu ilirem Koagulationsvermógen und zu ihrer Starkę. (V. vgl. 
C. 1928. I . 891.) In  Fortsetzung friiherer Arbeiten kommt Vf. bei Behandlung der 
Beziehung zwischen Adsorption u. Koagulationsvermógen am Beispiel des Ferrihy- 
droxyd- u.Chromhydroxydsols zu folgendemErgebnis: Ionen von hóhererValenz werden 
gewóhnlich in gróBerem Umfango durch Oxydhydrate adsorbiert, ais Ionen geringerer 
Valenz. Die Reihenfolge ist angenahert dieselbe wie die des Koagulationsvermogens 
dieser Ionen, u. demnach besteht eine Boziehung zwischen Adsorption u. Koagulation. 
Dieser ValenzeinfluB verdeckt verschiedene Faktoren, von denen die Adsorption der 
Saureionen auBerdcm abliangig ist, wio Ionisationskonstante, Natur des sauren Radikal 
u. Struktur der Saure. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 8 2 .118—28. 7/8. 1929. Allahabad 
Univ., Chemical Lab.) DiisiNG.

Kshitish. Chandra Sen, Die Adsorption von Metallhydroxyden. V II. Natur der 
Adsorplicmsisothermen und Mechanismus der Adsorption von Sauren und Basen durch 
Hydrozyde. (VI. vgl. vorst. Ref.) Auf Grund dieser u. aller fruhoren Arbeiten des Vfs. 
ergeben sich folgende Satze: 1. Das Adsorptionsvermógen der Hydroxyde von Fe, Al 
u. Cr von verscMedenen Sauren, Basen u. Salzen ist beim Cr(OH)3 am starksten. 2. Bei 
Fe(OH)3 u. Al(OH)3 mit arseniger Saure ist das Adsorptionsgleichgewieht umkehrbar, 
beim Cr(OH)3 nicht. 3. Die GroBe der Adsorption, bezogen auf 1 g des Adsorbens, ist 
in gewissen Fallen abhangig yon der Mengo des Adsorbens, vom Volumen der Lsg., 
von der Menge des gel. Stoffes u. yon der physikal. Natur des Hydroxyds, beim Cr(OH)3 
auBerdem von der Zeitdauer. 4. Bei wechsclnder Menge des Adsorbens u. einer be- 
stimmten Menge des gel. Stoffes wechselt dio GroBe der Adsorption exponential m it 
der Menge des Adsorbens. 5. Durch Erhitzung wird das Adsorptionsvermógen eines 
Adsorbens yermindert. 6. Bei versehiedenen Proben von Fe(OH)3 u. Cr(OH)3 mit 
arseniger Siiure bleiben die Konstanten der Adsorptionsisothermen nicht dieselben. 
7. Bei der Adsorption von arseniger Saure u. Natriumarsenit durch Al(OH)3 bleiben die 
Adsorptionswerte dieselben, wenn man sie in Jodaquivalenten ausdruckt. Beim Cr(OH)3 
ist die adsorbierte Menge Natriumarsenit geringer ais die der arsenigen Siiure. 8. Die 
Adsorption verschiedener Siiurcn durch Fe(OH)3 u. Al(OH)3 ist um so groBer, je gróBer 
dio Valenz des negativen Ions der Sauren ist. 9. Von Cr(OH)3 wird Citronensaure 
weniger adsorbiort ais Oxal- oder Schwefelsiiuro; im iibrigen gilt auch hier dieselbe 
Valenzregel. 10. Dio von Hydroxydon adsorbierten Sauremengen werden durch mehrere 
Faktoren, Starko der Sauren, Natur des Saureions, Struktur der Saure usw., be- 
einfluBt, wobei aber alle diese Wrkgg. durch den Valenzeffekt des negativen Ions der 
Sauren uberdeckt werden. 11. Bei der Koagulation von Kolloiden durch Elektrolyte 
sind zwei Stufen zu unterscheiden, bei denen Adsorption stattfinden kannverstens die 
Neutralisation der Kolloidladung u. zweitens die weitere Adsorption von Ionen durch 
dio neutralisierten Teilchen. 12. Bei der Unters. des Mechanismus der Adsorption yon 
Sauren u. Basen durch Metallhydroxyde hat sich gezeigt, daB die adsorbierende Ober- 
fląche chom. akt. ist. Die Adsorptionserscheinungen lassen sich am bosten erklaren 
durch die Annahmo einer Art chem. Verb. zwischen Adsorbens u. gel. Stoff. Die Arbeiten 
sind demnach zu betrachten ais experimcntelle Bestatigung der Theorie, daB der Ur- 
sprung der wirkenden Krafto bei der Adsorption u. der chem. Verb. derselbe ist.
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(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 182. 129—38. 7/8. 1929. Allahabad, Univ., Dep. of 
Chemistry.) D u s in g .

B. Anorganische Chemie.
Bernard Lewis und H. J. Schumacher, Die Darstellung und die. Eigenscliaften eines 

Bromozyds. (Vgl. C. 1929.1. 462 u. 1930.1. 499.) Vff. stcllcn zum erstenmal ein Brom- 
oxyd praparativ aus Br2 u. 03 dar; die Verb. hat die Formel (Br308)n. Ais Rk.-GefaB 
dienten Behalter aus Glas oder Quarz, die einen eapillaren Ansatz hatten, der zu einem 
BoDENSTElNschen Quarzmanometer u. durch ein T-Stiick zu einem Pt-Ventil fiihrte. 
An dieses Yentil schloB sich die iibrige, mit Membranventilen ausgestattcte Apparatur 
mit den VorratsgefaBen fiir Br2 u. 03. Bei —5 bis +10° wurde zu 3— 15 mm Br2 die 
10—15-fache Menge 0 3 gegeben. Nach kurzer Zeit entstand an den Wanden das Brom- 
oxyd ais weiBer Beschlag. Die angegebenen Bedingungen muBten ziemlich genau ein- 
gclialten werden, sonst tratcn heftige Explosionen auf. Die Verb. ist nur in Ggw. 
von 03 bestandig, d. h. sie zerfallt zwar auch dann langsam mit einer Geschwindigkeit, 
die ihrer M. proportional ist, bildet sieli aber durch das iiberschiissige 0 3 in gleichem 
MaBo zuriick, so daB die Bromoxydmenge konstant bleibt u. nur die 03-Menge ver- 
ringert wird. Unter —80" ist das Bromoxyd auch bei Abwesenheit von 03 tagelang 
haltbar. Es tritt in zwei Modifikationen auf; der Umwandlungspunkt liegt bei —35° 
( i  3°). Die Verb. lóst sich in W. ohne Zerfall unter Bldg. einer farblosen Lsg., die 
weder freies Br2, noch Br" entliśilt, u. aus stark saurer KJ-Lsg. Jod ausscheidet. Die 
Zus. des Bromoxyds wurde ermittelt, indem die Verb. durch Erwarmen zerstort u. der 
Enddruck bestimmt wurde. Da der Bromdruęk bekannt war, liefi sich das Yerhaltnis 
Br2: 0 2 errechnen. In  der wss. Lsg. des Oxyds wurde das Verhaltńis Br :H'  durch 
Titration mit Barytwasser, der Oxydationswert durch Titration des aus saurer KJ-Lsg. 
ausgeschiedenen Jods bestimmt. Danach scheint sich bei der Auflosung des (Br308)n 
in W. eine Saure von der Zus. H4Br308 zu bilden. Ferner wird auf die Existenz eines 
weiteren, gasfórmigen Bromoxyds hingewiesen, das in Ggw. von 0 3 nicht bestandig ist 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. i82. 182—86. 7/8. 1929. Berlin, Pliysikal.-chem. Inst. d. 
Univ.) D u s in g .

F. A. Henglein und L. Teichmann, Uber die Bildung von Jodaten aus Jodiden 
durch molekularen Sauerstoff. Durch Alkalihydroxyd wird die R k .:

2 K J  + 3 0 2 ^  2 K J0 3 
im Sinne der Rk.-Gleichung von links nach rechts beschleunigt. Unter giinstigen 
Bedingungen entstehen auch Perjodate. Auf die Bedeutung der Rk. in der Biologie 
wird hingewiesen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 188. 138— 42. 8/3. 1930. Leverkusen, 
Anorg. wiss. Lab. d. I. G. Farbenind.) A s c h e r m a n n .

H. J. Schumacher und G. Sprenger, Die Darstellung und Eigenschaften des 
Nitrylchlorids. (Vgl. C. 1930. I. 478.) Nach einer Zusammenstellung der bisherigen 
Literatur iiber Nitrylchlorid N 02C1 wird eine neue Methode zur Darst. dieser Verb. 
beschrieben, die es gestattet, diesen Stoff erstmalig rein zu gewinnen. In  einer Apparatur, 
die statt gefetteter Hahne Pt- oder Messingventile besaB u. zur Druckmessung mit 
einem BoDENSTEiNschen Quarzspirałmanometer ausgestattet war, wurde zu gas- 
fórmigem NOC1 langsam konz. 0 3 geleitet, bis die Gelbfarbung des NOC1 verschwimden 
war. Nach dem Abpumpen der bei der Temp. der fl. Luft nicht kondensierbaren Gase 
blieb eine feste M. zuriick, die nach dem Verdampfen denselben Druck lieferte, wie das 
zur Rk. ver\vendete NOC1. Dies deutet auf folgenden Rk.-Mechanismus hin: NOC1+
0 3 =  N 02C1 -j- 02. Bestatigt wurde dieser Rk.-Verlauf durch die Tatsache, daB nach 
dem bei 170° bewirkten therm. Zerfall des Rk.-Prod. der Enddruck, verglichen mit dem 
auf gleiche Temp. bezogenen Druck des Ausgangsgases, um 50% hoher liegt. Der Zer
fall ist vollstandig, die entstehenden Stoffe sind N 02 u. Cl2. Eigg. des N 02CI: Farb- 
loses Gas. DD. bei 100° =  2,81. Es zerfallt bei Tempp. iiber 120° mit meBbarer Ge
schwindigkeit nach einer Rk. 1. Ordnung . Kp .T00 — 15°. D . der Fl. bei 0° =  1,37, 
bei 16° =  1,33. F. — 145°. Der Dampfdruck betriigt bei T =  193,6° 16,1 mm u. 
bei T — 253,6° 648,7 mm Hg. Aus den zwischen diesen Tempp. gemessenen Dampf- 
drucken ergibt sich eine mittlere Verdampfungswarme von 6140 cal. Die angegebenen 
Eigg. zeigen, daB keiner der friiheren Autoren reines N02C1 gehabt hat u. eine Ver- 
einigung von N 02 u. Cl2 bei Rotglut unmóglich ist. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 182. 
139— 43. 7/8. 1929. Berlin, Phys.-ehem. Inst. d. Univ.) D u s in g .

T. Miłobędzki und S. Krakowiecki, Einwirkung von Brom auf Phosphortrichlorid. 
(vgl. C. 1929. I. 1316.) Vff. haben ihre Unterss. iiber die Einw. von Br auf PC13 in
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Dampfform u. in fl. Zustande fortgesetzt. Die Untors. fiihrte zu folgenden Ergebnissen: 
Im  Dampfzustande fiihrte die gegenseitige Einw. yon Br u. PCI, zur Bldg. gelber 
Krystalle der ungefiihren Zus. PCl4Br u. braunroter Krystalle der ungefiihren Zus. 
PClli779Br5i7S1. AuBerdem bilden sich rubinrote Krystalle wechselnder Zus., die sich 
ais feste Gemisclio eiwiesen haben. Bei 25° bilden Gemische von Bi mit PC13 4 Phasen: 
eine gelbe krystallme Phase der Zus. PCl4Br, eine roto feste Phase der Zus. PCl2Br6, 
eine fl. hellrote Phase doi Zus. PCl2,952Br0il54 bis PC12j795B io>401 u. eine braunrote fl. 
Phase der Zus. PCl3,439Br,li077 bis PCl3Br2n. Durch die Bldg. der Verbb. PCl2Br6 u. 
PCl4Br wird die Substitution des Cl in PC13 durch Br bewiesen. Die braunrote Pliase 
erstarrt nach Impfen mit einem der oben erwahnten roten Krystallchen zu einer Kry- 
stallmasse. Bei Sublimation dieser Gemischc bleiben gelbe Krystalle zuriick. Die Ge
mische scheinen demnaeh keine Additionsverb. von PC13 u. Br darzustellen, sondern feste 
Gemischc, bestehend wahrscheinlich aus PCl4Br (gelbe Krystalle), PCl2Br5 (rote 
Krystalle) u. Br2. Fiir die Darst. der gelbcn Krystalle der ungefahren Zus. PCl4Br 
kommen folgende Wege in Frage: 1. Einw. von Br-Dampf oder fl. Br auf PC13; 2. Ver- 
dunsten der roten krystallinen Massen der Zus. PCl3Brn; 3. Einw. der roten Krystalle 
dei Zus. PCl2Br3 auf PC13; 4. am leiehtesten bilden sie sich jedoch durch Einw. des 
Gemisches PC13: 5 Br, das durch Impfen mit einem dei rubinroten Krystallchen zuni 
Erstarren gebiacht worden ist, auf PC13. Die gelben Krystalle unterliegen sehr leicht 
der Dissoziation bereits in der Kalte; durcli W. werden sie stiirm. zers. zu H 3P04, HC1 
u. HBr; Br2 yerwandelt sie in eine rotbiaune M. (Roczniki Chemji 10. 158— 96. 1930. 
Posen, Univ.) Sc h ó n f e l d .

F. Foerster, Beitrćige zur Iienntnis der Einwirkung des Scliwefelwassersloffs auf 
Arsensdureldsungen. Nach Verss. von G. Pressprich und W. Reuss. Bei sach- 
gemaBer Zufuhrung des H 2S zu gel. H3As04 besteht die Fallung stets nur aus As2S5. 
HC1 yerzogert die in reiner H 3As04-Lsg. verhaltnismaCig schnell fortschreitende Aus- 
fallung des As2S5 u. zwar bei gewohnlicher Temp. immer starker, wenn die Konz. der 
HC1 von 1-n. auf 4-n. gesteigert wird. Weitere Erhohung der HCl-Konz. auf 6-n. u. 
hóher yeranlaBt schnelle Steigerung der Fiillungsgeschwindigkeit des As2S5 durch 
HC1. Das Minimum in der Fallungsgeschwindigkeit tritt auch noeh bei 40° hervor, 
liegt dann aber bei etwas verdiinnterer HC1 ais bei gewohnlicher Temp. Bei teilweiser 
Fallung der H 3As04 durch uberschiissigen H2S ais As2S6 enthalt die Lsg. entsprechend 
groBere Mengen Arsenmonosulfosiiure. Diese Siiure entsteht immer, auch in stark 
salzsaurer Lsg. ais primiires Prod. der Einw. von H2S auf H 3As04. Aus reiner H 3As04 
scheidet sieh As2S5 stets, selbst bei 100°, in hochdisperser, unfiltrierbarer Form aus. 
Die hochdisperse Form des As2S5 adsorbiert Teilo der gel. H 3AsO. u. yerzogert dadurch 
die Ausfallung der letzten Anteile zwischen 0 u. 18° durch H 2S sehr stark. Bei 40° 
wird die As2S5-Fallung stark beschlcunigt u. die Verzogerung der restlichen Fallung 
aufgehoben. Salze hóherwertiger Kationen, dereń Lsg. durch Hydrolyse kolloidales 
Hydroxyd enthalt, flocken durch die Wrkg. ihrer Kationen das aus H3As04-Lsg. ab- 
geschiedene As2S5 aus, verzogern aber stark dessen yollstandige Abscheidung infolge 
Adsorption von H 3As04. In  dieser Art wirken La- u. namentlich Th-Salze, zumal 
bei niederer Temp. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 188. 90—112. 8/3. 1930. Dresden, 
Anorgan. chem. Lab. d. Teclm. Hochseli.) A s c iie r m a n n .

Alfred Stoek, Egon Wiberg und Hans Martini, iJber die Bonmsserstoff- 
darstellung. X I I I .  Mitt. iiber Borwassersloffe. (X II. vgl. C. 1929. I. 1669.) Eisenbor 
(20% B, 3—6% Al), Nickelbor (11— 12% B, 5—7% Al) u. Manganbor (25—30% B,
5— 9% Al) lieferten mit HC1 bis auf Manganbor kein Borhydrid. Aus techn. Manganbor 
u. HC1 entsteht B4H 10 allerdings mit sehr sehlechter Ausbeute (etwa 0,1% yom an- 
gewandten B). Aus ,,róntgenreinem“ Berylliumborid erhalt man in guter Ausbeute
B.,HJ0 ohne lastige Silanbeimengung. Da bei Benutzung von Be-Borid auBerdem die 
schwierige Trennung der Bor- u. Siliciumhydride u. die damit yerbundenen B4H10- 
Verluste wegfallen, bedeutet die Darst. des B.,H10 aus Be-Borid einen entschiedenen 
Fortschritt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 188- 32—36. 8/3. 1930. Karlsruhe, Chem. 
Inst. d. Techn. Hochsehule.) A s c h e r m a n n .

Ch. Bedel, Ober geschmolzenes kompaktes Silicium und die Dichte dieses Elements. 
Durch Erhitzen auf 1500° imter Zusatz von 10% K-F-Silicat laBt sich Si zusammen- 
schmelzen; in dom so erhaltenen Prod. lasscn sich mit dem Mikroskop kaum noeh 
Poren erkennen. D.-Bestst. an krystaUisiertem (aus Zn oder Al) Si ergeben eine D. 
yon 2,33, an dem wie oben hergestcllten Si eine etwas geringere D. (Compt. rend. 
Acad. Sciences 190. 434— 35. 17/2. 1930.) L o r e n z .
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Ernst Janecke, Uber das System: NaOH-NaN03-H20. Das System umfaBt 
die drei binaren Grenzsysteme NaN03-H20, Na0H-H20 u. Na0H-NaN03, von denen 
die beiden ersten bekannt sind. Boi dem System Na0H-NaN03 treten zwei aus- 
gesproclien kongruent schmelzende Verbb. der Formeln 2Na0H-ŃaN03 n. NaOH — 
NaN03 u. drei Eutektika auf. Das gesamte Loslichkeitsbild im System Na0H-NaN03- 
H 20 wird unter Benutzung der bekannten Lósliehkeitsunterss., die sieb bis 65° er- 
strecken, festgestellt, indem Isothermen bei 100 u. 125° u. Abkuhlungskurven bestimmter 
Gemisebe aufgenommen werden. Friiher wurden die Doppelsalzo nicht in den Lsgg. 
gefunden, weil der NaOH-Geh. nicht hoeh genug u. auch die Temp. zu niedrig gewahlt 
war. Das im regularen Dreieck dargestellte Zustandsbild, das die Loslichkeit darstellt, 
kann in drei Teile zerlegt werden. Die drei Verbb. NaOH, NaOH-2 H 20 u. 2 NaOH- 
NaN03 bilden ein ternares Eutektikum. Bei der Unters. der Siedeerscheinimgen er- 
gaben sich im Dreieck 2 Gebiete von Gemischen, die bei Sattigung nur unter hóherem 
Dampfdruck ais 1 atm. sieden kónnen. Es findet ein ZusammenflieBen der sogenannten 
ersten u. zweiten Siedekurve statt. Das erste Gebiet liegt yollstandig im Sattigungs- 
feld von NaN03, das zweite in dem des Doppelsalzes Na0H-NaN03. Aufier den Siede- 
erscheinungen werden auch die Dampfdrucke der gesatt. Lsgg. untersucht u. ein voll- 
stiindiges Bild der Dampfdrucke aller gesatt. Lsgg. gegeben. (Ztsehr. anorgan. allg. 
Chem. 188. 72— 89. 8/3. 1930. Oppau, Forschungslab. d. I. G. Farbenind.) A s c h e r m .

H. W. Foote und John E. Vance, Das temare System: Natriumjodat-Natrium- 
sulfat-Wasser. (Vgl. C. 1930. I. 1754.) In  Fortsetzung ihrer Arbeitcn iiber temare 
Systeme untersuchen Vff. das System N aJ03-Na,S0.,-H20 zwischen dem terniiren 
Eutektikum u. 50° u. nehmen Lóslichkeitsisothermen bei 25, 29,5, 35 u. 50° auf. Die 
Existenz zweier Doppelsalze NaJOn-3 Na2S04 u. N aJ03-4 Na2S04 wird festgestellt.
4 Ubergangspunkto (26,95, 30, 32,33, 16,7°) u. 1 Eutektikum (— 1,27°) werden be- 
stimmt. (Amer. Journ. Science [Sil l im a n ] [5] 19. 203— 13. Marz 1930. New Haven, 
Conn., Sterling Chem. Lab. Yalo Univ.) . G u r ia n .

F. Krauss und W. Schriever, Die Hydrate des Calciumcarbonats. Aus einer 
ausfuhrlichen Literaturzusammenstellung geht hervor, daB vom CaC03 das 6-, 5-,
3-, 2- u. 1-Hydrat bisher noch nicht rein hergestollt wurde. Vff, stellen reines 6-Hydrat 
her, indem sie zu einor mit Eis gekuhlten Lsg. von CaCl2 in W. tropfenweise unter 
Ruhren Na2C03 hinzugeben. Die feinen weiBen Krystalle zers. sich bei etwa + 8°. 
Der isobare Abbau ergab, daB die Entwasserung bei 28° in einer Stufe vom 6- zum
1-Hydrat stattfindet. Bei weiterem Erhitzen wurde eine zeolith. Kurve bis zur volIigen 
Entwasserung bis etwa 200° erhalten. Hiernach ist neben dom 6- u. dem 0-Hydrat 
also nur noch das 1-Hydrat ais chem. Individuum anzusprechen. Die DD. der Hydrate 
sind fiir CaC03• 6 H 20 : D .°4 1,77, fiir CaC03- lH 20: D .204 1,99, CaC03: D .204 2,72. 
Der Durchsohnittswert des Wasseryolumens betragt 13,5. Ein Mikro-Tensieudiometer 
wird beschrieben. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 188. 259— 73. 8/3. 1930. Braunschweig, 
Chem. Inst. d. Techn. Hochsch.) A s c h e r m a n n .

H. Danneel und K. W. Fróhlich, Uber das System Tricalciumphosphat und 
Wasser. Eine esakte Methode zur Darst. von Ca3P2Og existiert bis jetzt nicht. Ein 
in seiner Zus. dieser Formel entsprechendes Ca-Phosphat andert durch den Auflósungs- 
vorgang seine Zus., so daB sich also die Loslichkeit in W. mit der auf die gleiche Menge 
Bodenkórper cinwirkenden W-Menge andert. Die Behandlung von 1 g des Phosphats 
mit 200 ccm W. gibt eine an CaO 15-mal, an P205 30-mal so konz. Lsg. ais die Behand
lung ron 1 g mit 50000 ccm W. CaO u. P205 sind in allen Lsgg. mit Ca-Phosphat ais 
Bodenkórper nicht in stóchiometr. gleichen oder ganzzahligen Molyerhaltnissen gel. 
Wird ein Bodenkórper, in welchem CaO: P20 5 =  3:1 ist, mit sehr wenig W. behandelt, 
so hat die Lsg. die Bestandteile CaO u. P20 5 im Verhaltnis 1:1; dies Verhaltnis steigt 
scbnell mit wachsender W-Menge, ist bei 5000 ccm W. auf 1 g =  2:1, wird von 
10000 ccm W  ab aber konstant mit 2,53: 1. Vff. machen einen Deutungsvers. der 
Ergebnisse, dahingehend, daB Ca3P20 8 mit W. zerfallt in das Tetrasalz Ca4P209, ein 
2,5 Salz Ca5H 2(P20 8)2 u. das Monocalciumsalz CaH2P208, u. daB diese Zerfallsprodd. 
im Bodenkórper eine feste Lsg. miteinander bilden. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 188. 
14— 30. 8/3. 1930. Munster i. W., Chem. Inst. d. Univ.) A s c h e r m a n n .

W. Schroder, Die Polytherme des Systems MgSO^NaJiOi-HnO zwischen 0° und 
100°. Kritik der von F r o e h l ic h  (C. 1929. I I .  709) gegebenen, auf 64 Bestst. ver- 
schiedener Bearbeiter dieses Systems fufienden Polytherme dieses Systems, welche 
11 Bestst. des Vfs. (C. 1929. I . 983) unberucksichtigt gelassen hat, die sich mit den 
Bestst. von B e n r a t h  (C. 1928. I . 2586) besser zu Polythermen vereinigen lassen, ais
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dies bei Mitberiicksichtigung iilterer Żabien der Fali ist. Vf. weist darauf liin, daB 
bzgl. der Riihrdauer seinerseits so weit gegangea ist, daB im Gegensatz zu den meisten 
Arbeiten iilterer Autoren mit der Einstellung wirklicher Gleiehgewichte gerechnet 
werden kann u. daB der fast geradlinige Verlau£ der Begrenzungslinien der Folder 
groBere Wahrscheinlichkeit fur sich. bat, ais die Feldgrenzen von F r o h l ic h , wrelche 
unmotiyierte Knickpunkte aufweisen. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 42. 1076— 77. 
16/11. 1929.) F r ie d r ic h .

A. Benrath und H. Benrath, Das reziproke Salzpaar MgSOt + E 2(N03)2 
Mg(N03)2 + K 2SOt. I. Im  AnschluB an das die Ionen Mg, Na2, (N03)2, S04 enthaltende 
Salzpaar (C. 1928. I. 2586) wird das analoge K-haltige System unt-ersucht, yon dem 
die Isothermen fiir 25 u. 60° hier yorliegen. Abgesehen wurde von emeuter Bearbeitung 
der schon gut bekannten Systeme KjN03-K2S04-H20  (Caliche 7 [1925]. 299) u. MgS04- 
Mg(N03)2-H20 (C. 1930. I. 2228). Zu den in den Randgebieten auftretenden Boden- 
korpern treten neue im tnnensystem nieht hinzu. Es sind dies Mg(N03)2-6 H 20, 
KN 03, MgS04 mit 7,6 u. 1 H 20, K 2S04, K 2S04-MgS04 mit 6 u. 4 H 20. Der zu er- 
wartende Langbeinit konnte bei 50° nieht nachgewiesen werden, seine Umgrenzung 
soli bei der Bearbeitung der Polytherme festgelegt werden. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 184. 359— 68. 21/11. 1929.) ' F r ie d r ic h .

A. Benrath und H. Benrath, Das reziproke Salzpaar MgSOt + K 2(N03)2 ^  
Mg(N03)2 + K„SOi . I I .  Mitt. Die Isothermen bei 0 und 99,5°. (I. vgl. yorst. Ref.) 
Von den Randśystemen wurde das schon bekannte KN03-K2S04-H20 nieht noehmals 
untersucht. Die Verss. fiir die 0°-lsotherme wurden zwischen 0 u. +0,2° bei 8 bis 
14-tśigiger Riihrdauer durchgefuhrt. AuBer den Einzelsalzen KN03, K 2S04, Mg(N03)2-
6 H 20 u . MgSO., • 7 H 20 tritt noch der Schónit auf, dessen verzógerte Bldg. nur dureh
Zugabe dieses Salzes iiberwunden werden konnte. Das Dodekahydrat des MgS04 
konnte nieht beobachtet werden. Fiir die Isotherme bei 99,5° muBte die Unters. des 
bei 97° bearbeiteten Systems MgS04-Mg(N03)2-H20 (C. 1928. I. 2586) ernout durch
gefuhrt werden, da sich die damals angewandten Riihrzeiten ais yiel zu kurz erwiesen 
u. diese bei Beteiligung des Kieserits ais Bodenkórper bis zu 25 Tagen ausgedehnt 
werden muBten. An Bodenkorpern treten auf, KN03, K 2S 0 1( MgS04-H20, Langbeinit. 
Das Magnesiumnitrathesahydrat ist bei dieser Temp.geschmolzen u., da bei isothermem 
Verdampfen kein niederes Hydrat des neutrąlen Nitrats entsteht, erschien ein solches 
auch nieht ais Bodenkórper. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 189. 72— 81. 25/3.
1930.) F r ie d r ic h .

Alfred Benrath, Uber die Polythermen der terndren Systeme, die neben Wasser 
je ein Sidfat der Alkalien und der Vitriolbildner enthalten. Unter Beriicksichtigung 
iilterer Arbeiten u. eigener Bestst. (C. 1930. I. 791) werden Polythermen der Systeme 
MnS04-K2S04-H20-ZnS04-Na2S04-H20  u. ZnS04-K2S04-H20 gegeben. Bei dem ersten 
derselben wurden benutzt die Isothermen fiir 0 u. 25° yon C a v e n  u . J o h n s t o n  (C. 1927. 
229; I I .  2491) u. eigene Bestst. solcher fiir 30,35, 40,55 u. 66°. An Bodenkorpern treten 
auf, KjSO.,, K 2S04-MnS04 mit 2 u. 4 H 20, 2 MnS04 ■ Iv2S04 u. MnS04 mit 1,5 u.
7 H 20-MnS04 m it 4 H 20 ist wahrscheinlich metastabil. Bei dem zweiten System

wurden die Bestst. yon K o p p e l bei 0— 40° (C. 1905. H . 592), C a v e n  u . J o h n s t o n  
bei 0 u. 25° (C. 1929.1. 732) u. B e n r a t h  (C. 1929.1. 2397) benutzt u . diese dureh Bestst. 
einiger Zweisalzpunkte u. der Isotherme bei 80° vervollstandigt. An Bodenkorpern 
treten auf, ZnSOj m it 7,6 u. 1 H 20, Na2S04-10H20 u . wasserfrei u . die Doppelsalze 
ZnSO., • Na2SO., • 4 H 20 u. ZnS04-3 Na2S04. Das dritte  System ist auf G rund von  

Bestst. yon C a v e n  u . J o h n s t o n  (C. 1927. I .  229) u . der neu bestimmten Isothermen  

von 80 u. 97° u. einiger Zweisalzpunkte bearbeitet. An Bodenkorpern treten auf, K 2S04, 
die oben genannten Hydrate des ZnS04 u. das dureh das ganze Gebiet bestandige 
Doppelsalz ZnS04-K2S04-6H20. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 189. 82— 90. 25/3.
1930.) " F r ie d r ic h .

P. DroBbach, Die Zersetzungsspannung der Tonerde in  geschmolzenem Kryolith- 
Tonerdegemiscli. Vf. berechnet die Zusetzungsspannung der Tonerde in Kryolith- 
schmelzen bei 1200° absol. aus der Gleichung 4 Al + 3 0 2 ^  2 A120 3 + 760400 cal 
zu 2,16 Volt bei Yerwendung von nur therm. Daten. (Ztschr. Elektrochem. 36. 179—81. 
Marz 1930.) _ A s c h e r m a n n .

Curt Behrisch, Auffallendes Verhalłen von Sauerstoff beim Erhitzen uber Blei- 
cliromat. Der Vf. bat die Beobachtung des Verh. von Sauerstoff beim Erhitzen yon 
Bleichromat (C. 1930. I. 1111) bestatigt gefunden u. ist der Ansicht, daB Sauerstoff 
yon Bleichromat absorbierfc wird. (Chem.-Ztg. 54. 262. 2/4. 1930.) J u n g .
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Ernst Wilke-Dórfurt und Richard Pfau, Uber den Isonwrphismus zwischen 
Chrom(3)-hexaliarnsloff-Permanganat, -Perchlorat, -Borfluorid, -Fluorsulfonat und 
-Jodid. (Vgl. W i l k e -Do r f u r t  u . N i e d e r e r , C. 1930. I .  2738.) Die genannten 
Chrom(3)-hexaharnstoffsalze liefern gut ausgebildete Krystałle, dio samtlich dem 
liesagonalen System angehóren, starken Dichroismus grun-blau gemeinsam haben 
u. auch in ihren Losliehkeiten ahnlich sind. Vff. untersuchten die Mischkrystalle 
der Salzpaare: Permanganat/Perchlorat, Permanganat/Borfluorid, Perchlorat/Jodid, 
Borfluorid/Jodid, Fluorsulfonat/Jodid u. Borfluorid/Fluorsulfonat. Die Mischkrystalle 
wurden entweder aus der gemeinsamen Lsg. der Salzkomponenten auskrystallisiert, 
oder sie wurden durch Fallung dargestellt, indem eine gesatt. Lsg. von Chrom(3)- 
hexaharnstoffchlorid mit einer Lsg., in der beide Anionen in weehselnden Verhalt- 
nissen enthalten waren, versetzt wurde. Die zweite Methode wurde bei Permanganat- 
gemischen angewendet, da sich das Permanganat nicht unzersetzt krystallisieren 
lieB, aber ohne Zerfallsprodd. vollig rein ausgefallt wurde. Die erhaltenen Misch
krystalle wurden mkr. u. chem. analyt. untersucht; die Abhangigkeit der Zus. der 
Mischkrystalle von der Zus. der iiberstehenden gemeinsamen Lsg. wurde kurvenmaBig 
dargestellt. Alle Vers.-Ergebnisse sprechen dafiir, daB die imtersuchten Salze isomorph 
sind. (Ztschr. Elektrochem. 36. 118—22. Marz 1930. Stuttgart, Techn. Hoch-
schule.) W r e s c h n e r .

Erich Scheil und Ernst Hermann Schulz, Betrachtungen uber das Dreistoff- 
system Eisen-Kohlensłoff-Sauerstoff auf Grund der Messungen von R. Schcnck. Die 
Vff. erganzen die Arbeiten von R. SCHENCK (C. 1928. I. 1516) iiber die Gasgleich- 
gewiclite iiber den festen Phasen des Systems Fe-C-0 durch Beriicksichtigung der 
Theorie der heterogenen Gleichgewichte. Druck-Temp., (p <)-Diagram m des Systems 
Fe-C und t z-Schaubild und p ź-Diagramm des Systems Fe-O. Theoret. Betrachtungen 
iiber den Gaskórper des ternaren Diagramms; Aufstellung des p t s-Diagramms des 
Gaskórpers nach den Ergebnissen von SCHENCK, die durch graph. Interpolation und 
theoret. Dberlegungen erganzt werden. Annahme eines neuen Bodenkorpers, der 
ein Carbid ev. m it einem gewissen O-Gehalt ist. Aufstellung eines Gesamtdiagramms 
fiir das System Fe-C-O. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 188. 290—308. 8/3. 1930. Dort
mund, Forschungsinst. d. Vereinigten Stahlwerke A.-G.) L u e b .

Rudolf Schenck, Th. Dingmann, P. H. Kirscht und H. Wesselkock, Gleieh- 
gewichtsuntersuchungen uber die Reduliiions-, Oxijdations- und Kohlungsvorgange beim 
Eisen. V III. (VII. vgl. C. 1929. I. 2813.) S y s t e m  E i s e n - S a u e r s t o f f .  
Ziel der Arbeit war, sowohl die bei der Oxydation von Fe mit kleinen C02-Mengen 
erreichbaren Minima in Abhangigkeit von dem 0»-Geh. des Bodenkorpers ais auch die 
der verschiedenen Temp. entsprechenden Sauerstoffsattigungen der homogenen Oxo- 
ferritphase kennen zu lernen. Ober die Versuchsmethodik vgl. C. 1928. I I .  634. Die 
C02-Ć0-Verhaltnisse liings der stabilen Wiistit-Oxoferritgrenze wurden fiir Tempp. 
von 600— 1100° ermittelt. Auf Grund der neuen Feststellungen iiber den maximalen 
Sauerstoffgeh. der Oxoferritphase erfahrt das Oxoferritgebiet im Fe-O-Diagramm eine 
erhebliche Einschriinkung. Ferner woirde der EinfluB kleiner Cu- u. Ni-Mengen, die 
mit dem Fe legiert waren, auf die Einstellung der stabilen Gleiehgewichtslage bei der 
Oxydation des Fe durch kleine C02-Mengen untersucht. Dabei ergab sich, daB die 
Einstellung der stabilen Wiistit-Metallgrenze wesentlieh schneller u. bei geringerem
0,-Gch. der Bodenkórper erfolgt, ais bei nichtlegiertem Fe, u. daB diese stabile Grenze 
etwas nach der Seite erhóhten C02-Geh. verschoben wird, daB also das legierte Fe ctwas 
edler ais das reine ist. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 182. 97—117.7/8. 1929. 
Munster i. W., Chem. Inst. d. Westfal. Wilhelms-Univ.) D usiN G .

G. Spacu und I. G-. Murgulescu, Untersuchung iiber die komplexen Kupfer-1- 
thiosulfale von Ammonium, Kalium und Nalrium. I . Vff. untersuchen durch potentio- 
metr. Titration in alkoh. Lsg., ferner mittels Konz.-Ketten nach B o d l a n d e r  zur 
Best. der Grenzverbb. u. erganzend auch mit Hilfe der KrystalUsationsstufen die Rk. 
zwischen Cu" u. S ^ " ,  dereń Bearbeitung vor 20— 30 Jahren unklare Ergebnisse 
hinterlassen hatte. Bei der Titration von 0,1—0,2-molarer Cu(N03)2-Lsg. mit (NH4)2S20 3 
scheidet sich bei A.-Konzz. unter 75% kein fester Kórper aus, bei Lsgg. mit 75 bis 
ca. 86%  A. ein gelber, krystalliner Nd., bei A.-reicheren Lsgg. ein weiBer, amorpher 
Nd. Die potentiometr. Kurve ergibt in diesen Fallen bis zu 90% A. einen Potential- 
sprung, der der Zus. NI1.,C\iS203 bzw. (jNr7/,),[C'?i2(<S203)2] entspricht. In  0,5-molaren 
Cu(N03)2-Lsgg. mit mehr ais 50% A. wird weiterhin ein Potentialsprung beobachtet, 
der einem Komplex (NH3)t[Cu2(S„03)3] entspricht. Das erstere Salz enthiilt 1/2 bzw.
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1 Mol. H 20, das letztere 2 H 20. Die Bldg. dcrselben Salze wird auch. aus den Potential- 
spriingen bei der Titration von 3-molaren Cu(N03)2-Lsgg. mit 3—6-molarem (NH4)2S20 3 
oline A.-Zusatz festgestellt, auflerdem am Endo der Titration ais farbloser krystallin. 
Nd. eine Verb. mit Cu :S203 = l : 4 ,  die nach Umkrystallisieren die Zus. (NH4)7■ 
[Cw(S203).l]-2 NHtN03 besitzt. Bei Verwendung yon Cu(C103)2 entsteht ein analoger 
Komplex der Zus. (JW/4)7 [£V(<S203).,]• 2 NHAG103. Ais erste Rk.-Stufe wird bei Lsgg. 
bis zu 1-molarer Cu(N03)2-Konz. Tetrathionatbidg. nach 2 Cu" + 2 S203"  =  2 Cu' + 
S4H 6"  beobachtet, bei hóherer Konz. wird S abgeschieden, der wohl durch Zers. des 
Tetrathionats entstanden ist. Die Anlagerung von (NH4)2S203 an (NH4)4[Cu2(S203)3] 
fiihrt nach beiden elektrometr. Methoden in 3—G-molaren Lsgg. bei 0° iiber eine 
Grenzverb. (N )s [C«(S20 3)3 ]. Diese Verb. befindet sich in einem Umwandlungs- 
zustand. Sie wird bei 18—20° zweckmafiig mit einem t)berschuJ3 an (NH4)2S20 3 aus- 
krystallisiert. Vor der Bldg. des Komplexes (NH4)2[Cu2(S203)2] entstehen noch zwei 
nieht naher definierte Verbb. von braunvioletter u. blauer Farbę. Der Titrations- 
yerlauf bei verschiedenen Tempp. wird in ausfiihrlichen Tabellen dargestellt. (Bulet. 
Soc. ętiin^e Cluj 5. 61— 107. 22/11. 1929. Klausenburg, Univ., Lab. f. anorg. u. analyt. 
Chemie.) R. K. M u l l e r .

Catullo Mugellini, Herstellung und Eigenschaften von Wismulwasserstoff. Eine 
Mischung gleicher Teile Mg u. Bi, fein gepulvert, wird im RoSEschen Tiegel unter 
Durchleiten yon H , 3/4 Stdn. lang gegliiht. Es hinterbleibt nach dem Erkalten eine 
grauschwarze M., welche mit HCl-Gas in Ggw. yon H 2 BiH3 liefert. E in geeigneter 
App. is t im Original beschrieben. Zum Nachweis benutzt man ein MARSHsches Gliih- 
rohr. Der Bi-Spiegel is t braun gefarbt, iihnlicli dem Sb-Spiegel, is t unl. in Schwefel- 
ammon (Bldg. von Bi2S3) u. NaClO. (Boli. chim. farmac. 68- 1086— 87. 30/12. 
1929.) G r im m e .

A. Lottermoser, W. Riedel und O. Bretschneider, Ver suche, zum Nachweis 
der in wasseriger Losung exislenzfahigen Natriumwolframate. Vff. weisen durch Leit- 
fahigkeitstitration yon Na-Wolframaten mit HC1 an Knickpunkten der Leitfahigkeits- 
kurve das Auftreten yon n. Wolframat, Meta- u. Parasalz nach. Durch yergleichende 
Messungen an theoret. Gemisclien der entsprechenden Salze wird festgestellt, daB 
nur die Salze Na2W 04 aq, 5 Na20-12 W 03 aq (andere Formulierung: 3 Na20- 7 W 03 aq) 
u. Na20-4W 03aq existieren u. daB keine weiteren Zwischenyerbb. auftreten, des- 
gleiehen konnten in Wolframatlsgg., die Na20 u. W 03 in yerschiedenem Verhiiltnis 
enthalten, nur die 3 erwiihnten Salze krystallisiert erhalten werden. (Ztschr. Elektro- 
chem. 36. 183— 87. Marz 1930. Dresden, Lab. f. Kolloidchemie d. Techn. Hoch- 
schule.) A s c h e r m a n n .

L. Kirschfeld und A. Sieverts, Das Verhalten von Vanadin und Vanadin- 
Eisenlegierungen gegen Wasserstoff. Vff. bestimmen das Lósungsvermógen von V-Metall 
yerschiedener Reinheit fiir H 2 bei Tempp. bis zu 1000° bei wechselnden Drucken, 
ferner die Isobaren u. Isothermen bis 1100° fiir drei verschiedene V-Fe-Legierungen. 
(Ztschr. Elektrochem. 36. 123—29. Marz 1930. Jena, Chem. Inst.) A s c h e r m a n n .

Prafulla Chandra Ray und Dines Chandra Sen, Komplexverbindungen der 
Goldchloride mit organischen Sulfiden. (Vgl. C. 1929. I. 1796.) Vff. stellen folgende 
Verbb. dar: Aurichloriddimethylsulfid, AuCl3-(CH3)2S, gelbe prismat. Krystalle, F. 160°, 
Aurochloriddimethylsulfid, AuCl-(CH3)2S, F. 120°, Aurichloriddiathylsulfid, AuC13- 
(C2H 5)2S, Aurichloriddipropylsuljid, AuC13-(C3H 7)2S, F. 80°, Aurichloridisobulylsulfid,

AuC13-((CH3)2—CH—CH2)2S, F. 83°, Aurichloridmethyl-n.-propylsulfid, AuC13- S<Cq^j| ,

F. 85°, Aurochloridmethyl-n-propylsulfid, AuC1-S<Cq^ , F. 100— 101°, Aurićhlorid-

dibenzylsulfid, AuC13 ■ (C-H,)2S, F. 118°, Auroaurichloriddibenzylsulfid, Au2C14-2 (C!7H7)2S 
F. 133°, Aurochloriddibenzyhulfid, AuC1(C7H 7)2S, F. 125°. (Journ. Indian chem. Soc. 7. 
67—77. Jan. 1930. Calcutta, Univ. Coli. of Se. and Teclrn.) A s c h e r m a n n .

D. Organische Chemie.
Erich Lehmann, Die Fortschritte der organischen Chemie 1924—1928. I I .  (I. ygl.

C. 1929. I I .  1911.) Fortschrittsbericht. (Ztschr. angew. Chem. 43. 6—12. 47—50. 
63— 66. 81— 90. 102— 08. 130— 33. 4/1. 1930. Berlin, Chem. Inst. d. Landwirtschaftl. 
Hochsch.) SlEBERT.
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Anton Kailan und Adolf Ostermann, Uber Veresterungsgeschmndigkeiten 
mit athylalkóholischer, athylenglykolischer und glycerinischer Salzsaure. In  Fortfiihrung 
friihorer Unterss. (vgl. C. 1929. I I .  715, 2441, 2442) werden nunmehr die Vercsterungs- 
geschwindigkeiten der n- u. Isobuttersaure, der Hydrozimtsaure, sowie der 3,5- u. 2,4- 
Dinitrobenzoesaure in glycerin., der Hydrozimtsaure auch in glykol. u. der 3,5-Dinitro- 
benzoesaure auch in athylalkoh. HC1 bei 25° bestimmt. Mit Ausnahme der 2,4-Di- 
nitrobenzoesaure (vgl. Cu r t iu s , Journ. prakt. Chem. [2] 76 [1907]. 287) fanden durch- 
weg K a h l b a u m  - Praparate Verwendung. Titriert wurde mit Barytlauge, bei der
3,5-Dinitrobenzoesaure auch mit alkoh. Lauge u. Phenolphthalein. Um bei den sehr 
rasch verestefnden Sauren den Zeitfehler vernachlassigen zu konnen, wurden die organ. 
Saure + dem beziiglichen Alkohol u. die alkoli. HC1 vorerst gesondert im Thermo- 
staten auf die erforderliche Temp. gebracht u. die Rk. erst dann durch Schiitteln ein- 
geleitet. Es wurden auch bei diesen Sauren die nach der Gleichung fiir monomolekulare 
Rkk. berechneten Geschwindigkeitskonstanten innerhalb der Grenzen der Ver- 
suchsfehler in Glycerin u. Glykol im ganzen untersuchten Mefigebiet, in A. aber 
nur bei sehr kleinen W.-Konzz., proportional der HCl-Konz. gefunden. Die Kon
stanten wurden durch Intrapolationsformcln ais Funktionen der HCl-Konz. u. des 
W.-Geh. dargestellt. Sowohl in W.-armem ais W.-reicherem Glycerin wie in W.-armem 
Glykol sind die Konstanten der n-Buttersaure innerhalb der Yersuchsfehlergrenzen 
gleich denen der Hydrozimtsaure. Dagegen verestert diese in A. rascher, in W.-reicherem 
Glykol langsamer ais die n-Buttersaure. Da unter den Vers.-Bedingungen weitgehende 
Veresterung stattfindet, kann die Wiederverseifung vernachlassigt werden. Durch 
einen Yers. mit n-Valeriansaure erfuhr die Vermutung Bestiitigung, daB die fiir diese 
Saure u. n-Buttersaure gefundjenen Konstanten auch den iibrigen gesiitt. n-Fettsiiuren 
zukommen durften (Tabellen). (Monatsh. Chem. 55. 98— 131. Marz 1930. Wien,
I .  Chem. Univ.-Lab.) H e r z o g .

S. Krakowiecki, Verbindungen des Phosphorpentachlorids und Phosphorpentabromids 
mit TetracMotkohlensloff. Aus gesatt. Lsgg. von PC15 in CC14 scheidet sich die Verb. 
2 PCl5■ CClą, aus der Lsg. von PBr5 in CCI., die Verb. PBr^-2 CCI4 aus. •— 2 PCl^CGl^: 
Eine bei Zimmertemp. gesatt. Lsg. von PC15 in CC14 wird mit iibeischussigem PC15 
im Einschmelzrohr auf dem Wasserbade bis zur Lsg. erhitzt u. dann abgekiihlt. 
Krystallin. Nd., zers. sich an der Luft; wird durch W. zers. —  PBr&-2 CClt : Gelbe 
Krystalle; ist bestandiger ais die PCl5-Verb. (Roczniki Chemji 10. 197— 98. 1930. 
Posen, Univ.) Sc h o n f e l d .

Frank Cortese, Uber alipJialische Diolefine. I I I .  Das Verłmlten des A1~,-Hexadiens 
und A2A-Hexadiens gegen Chlorwasserstoff. (II. vgl. C. 1929. H . 1393.) Bei der Einw. 
von HC1 auf Hexadien-(1,5) erhielt Vf. ein Gemisch yon 5-Chlorhexen-(l) u. 2,5-Dichlor- 
hexanen neben geringen Mengen Diallyloxyd u. Spuren von Kondensationsprodd. des 
letzteren, wie sie ebenfalls bei der Einw. von H 2S04 (vgl. I. Mitt. C. 1929. I. 2034) 
erhalten u-urden. Das isomere Hexadien-(2,4) reagierte nut HC1 unter Bldg. eines 
Gemisches von Monochlorhexenen u. Polymerisationsprodd. des KW-stoffs.

V e r s u c h e .  Beim Schiitteln von 100 ccm Diallyl mit 500 ccm konz. HC1 
Bldg. einer tiefgrunen Schicht, die mit NaCl, NaOH u. HC1 ausgewaschen u. 
dann fraktioniert dest. wrde. —  5-Chlor)iexen-(l). Kp .760 1 21— 125°. D .254 0,8891. 
nn25 =  1,4279. Mol.-Refr. 34,31 (ber. 34,34°). —  Durch Abkuhlen des Stereoisomeren- 
gemisches der Dichlorverb. auf — 50° u. Zentrifugalfiltration nach Skau (C. 1929.
II .  2077) Meso-2,5-dichlorhexan. Kp .751i8 177— 178,2° (korr.), F. 18,7°, D .254 1,0459.
Aus der fl. Mutterlauge des vorigen das rac. 2,5-DicJilorhezan (?), Kp.751il 176—177,4°,
D .264 1,0431. —  Aus dem Hexadien-(2,4) mit konz. wss. HC1 dunkelviolette Schicht, 
die durch fraktionierte Dest. in drei Fraktionen zerlegt wurde. 1. Monochlorhexen 
(Gemisch). Kp .-60 1 22— 126°, D .254 0,8865, nD25 =  1,4360. Mol.-Refr. 34,92 (ber. 
34,31°). 2. Gemisch von dimerem Monochlorid, dimerem Hexadien u. wenig freier HC1.
3. Teeriger Riickstand. Bei Einw. von alkoh. HC1 Bldg. eines gelben Ols, das zur einen 
Halfte aus Monochlorhexenen, zur anderen aus polymeren Prodd. bestand. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 52. 1519—21. April 1930. Miinchen.) P o e t s c h .

Adolfo Quilico und M. Freri, Uber die Einwirkung von Salpetersaure auf Acetylen.
I I .  Mitt. (I. ygl. C. 1930. I. 2415.) Gelegentlich der Unterss. iiber die Einw. von konz. 
Salpetersaure auf Acetylen beobachteten Vff. neben den in der I . Mitt. beschriebenen 
Prodd. manchmal betrachtliche Mengen einer Yerb. vom F. 76°. Diese Verb. hat, 
wie sich jetzt zeigt, ihren Ursprimg in Acetondampfen, die im Acetylenstrom, zu dessen 
Entw. komprimiertes in Aceton gel. Acetylen benutzt wurde, mitgerissen werden-
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Die sehr stabile Verb. zeigt neutrale Rk., enthalt eine Ketongruppe, denii sie liefert 
Phenylhydrazone; mit Hydroxylamin in alkoh.-alkal. Lsg. entsteht ein Dioxim. Sic 
bleibt vollig unverandert beim Kochen mit konz. HC1. In  Alkalien 1. sie sich auch 
in der Kalto unter starlcer Warmeentw., u. aus diescn Lsgg. wird durch Sauren die 
urspriingliche Verb. nicht wiedergcwonnen. Anstatt dessen findet sich in der Lsg. 
eine Verb. mit Enolstruktur (Farbcnrk. mit FcCl3). Aus der angesauerten Lsg. erhalt 
man die in der I. Mitt. beschriebene Isoxazolcarbonsaure vom F. 149°. Aus dem die 
FeCl3-Rk. liefernden Spaltstiick entsteht mit p-Nitrophenylhydrazin ein p-Nitro- 
phenylhydrazon vom F. 154°. Mit Bcnzoldiazoniumchlorid entsteht Benzolazocyan- 
aeetaldehyd, der von Cl a is e n  (Ber. Dtscłi. chem. Ges. 36 [1903]. 3666) aus diazo: 
tiertem Anilin mit der Na-Verb. des Cyanacetaldehyds erhalten wurde. Dieser bildet 
sich aus dem Isoxazol durch Umlagerung mit Na-Athylat. —  Dieses Verh. der Verb. 
steht im Einklang mit der Formel I. Die Oxydation mit Permanganat wird durch I I  
ausgedriickt, die Spaltung durch Alkali durch III. Dabei erfolgt zunachst die Bldg. 
eines Ketonaldehyds, der in Ggw. von Alkali die ICetonspaltung erleidet u. Isozazol- 
carbonsdure-(5) u. Cyanacetaldehyd liefert. In  gleicher Weise bewirkt wahrscheinlich 
Hydroxylamin die Spaltung des einen Isoxazolringes, u. es entsteht das Dioxim des 
fi-Ketonaldehyds. — Bei der Bldg. dieser Yerbb. diirfte der unbekannte Isonitroso- 
acetaldchyd eine Rolle spielen, der sich aus Acetylen nach IV bilden kann. In  gleicher 
Weise, wie man die Bldg. der Isoxazolcarbonsaure-(5) aus diesem ableiten kann, erfolgt 
die Bldg. des Ketons, wenn cin Mol. Aceton an der Rk. beteiligt ist.

V e r s u c h e. Isoxazolyl-(4)-isoxazolyl-{5)-keton, C7H ,03jN2; die Vers.-Anordnung 
ist dieselbe wie in der I. Mitt. (1. c.) angegeben, nur die Vorr. zur Entfernung der Aceton- 
diimpfe ist fortgelassen. Nachdcm ein langsamer Acetylenstrom 3—4 Tage auf Salpeter- 
siiure (D. 1,52) eingewirkt hat, wird das Rk.-Prcd. in W. gegossen, wobei es manchmal 
ólig ausfiillt u. dann fest wird. Aus Bzl. gliinzende Prismen, F. 76°. Kp .15_20 gegen 
150° fast unverandert. Beim Erhitzen auf 200° zers. sich die Verb. unter Verkohlung 
u. Entw. von Blamauredampfen. —  Phenylhydrazon, C^HmOjN.,, aus A. u. aus 
Bzl. gelbe Nadeln, F. 72°. —  p-Nitrophenylhydrazon, C13H 90 4N5, aus Eg. Nadeln, 
F. 215° (Zers.). p-Bromphenylhydrazon, (C7H.t0 2N?): N-NH-C6H 4Br, hellgelbe Nadeln, 
F. 160°. — Bei der Oxydation mit Permanganat in saurer sowie in alkal. Lsg. liefert 
die Verb. vom F. 76°. Isoxazolcarbonsdure-(5), F. 149°, die in der I . Mitt. besehrieben 
wurde, u. dereń Amid Vf. ebenfalls noehmals darstellt, u. fiir das jetzt der F. 145— 146° 
(aus A.) angegeben wird. — Bei der Einw. von Hydroxylamin in wss. alkoh. Lsg. auf 
die Verb. vom F. 76° entsteht das Dioxim C7HeOsNt, aus A. u. aus Bzl. seidig glanzende 
Nadeln, F. 111°. Ihrem Verh. nach ist die Verb. ein /?-Dioxim. LI. in der Kalte in 
Alkahen, wird durch Sauren unverandert wiedergewonnen. —  Eine 10%ig- "'ss. KOH- 
Lsg. wirkt unter starker Warmeentw. auf die Verb. vom F. 76° ein. Die angesiiuertc 
Rk.-Fl. wird mit A. extrahiert. Aus der ath. Lsg. wird Isoxazolcarbonsaure-(5) gewonnen. 
Bei der Spaltung ist auBerdem Cyanacetaldehyd entstanden, der durch zwei Deriw. 
charakterisiert wurde: Benzolazocyanacetaldehyd, C9H 7ON3 =  CN-C(CHO): N-NH- 
C6H5, aus diazotiertem Anilin u. der durch Alkalispaltung der Verb. vom F. 76° er- 
haltenen Lsg.; aus sd. A. orangebraune schillernde Nadeln u. Blattchen, F. nicht scharf 
168° (ygl. CLAISEN, 1. c.) p-Nitrophenylhydrazcm des Cyanacetaldehyds, C9KaO J^l =

X I I .  1. 218
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CN-CH2-CH: N-NH-C6H4-N02, aus A. orangefarbige Scliiippchen, F. 153— 154°. 
Gibt mi t k .  Alkali rote Lsgg., die sich unter Abscheidung sehwarzcr Flocken dunkel 
farben. (Gazz. chim. Ital. 60. 172— 84. Febr. 1930. Mailand, Techn. Hochsch.) Fied.

Lloyd C. Swallen und Cecil E. Boord, Die Synthese von fi-Broinalkyliiłhern 
und ihre Verwendung fur weitere Synthesen. Unter Anwendung der Methode von 
HOUBEN u . F u h re r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 40 [1907]. 4993) stellen Vff. /?-bromierte 
Alkylather nach folgendem Schcma dar:

c h 3c h o  + C2H5OH + HC1— ^C H 3-CHC1'0-C2H 5 + H 20,
CH3 • CHC1 ■ O • 02H 5 + Br2 — y CH2Br • CHBr ■ O • C2H 5 + HC1,

CHoBr■ CHBr• O • C2H5 + RMgX— y  CH2Br-CHR-0-C2H5 + XMgBr.
Im  Gegensatz zu den Angaben von M a d in a v e i t ia  u . P u y a l  (Anales Soc. Espanola 

Fisica Quim. 16 [1918]. 329) entstehen bei der Bromierung von a-Chloralkylathern 
<x,£-Dibromalkylather. — Mit Alkalihydrosulfiden liefern dio /5-BromaIkylather 
/?-Athoxyalkylmercaptane, die sich in die entspreehenden Disulfide u. Hg-Mercaptid- 
chloride umwandeln lassen. /?-Athoxyathylmercaptan gibt mit Aceton ein Mercaptol 
u. laBt sich zu einer Sulfosaure von n. Eigg. oxydieren. —  Die /3-Bromalkylather 
reagieren mit Malonester, Na-Phenolat u. Anilin vollig n. Mit Mg in absol. A. entstehen 
Athylene, u. zwar liefert z. B. j3-Athoxyisoheptylbromid Isohepten:

CH2Br ^
1 +  Mg — >-

R-CHOCjH, ^

CHjMgBr 

R-ÓH0CaH6

CH

R .ĆH  +  C A ° MgBr

V e r s u c h o .  a,f)-Dibromalhylathylather, C4H 8OBr2 (I). Aus a-Chlorathylathyl- 
ather (aus Paraldehyd, A. u. HCl-Gas; G a u t h ie k , C. 1 9 0 9 .1. 1640) u. Brom. Kp .20 90 
bis 91°. —  f}-Athoxy-n-proi)ylbromid, C6H u OBr. Aus I  u. CH3MgBr unter Eiskuhdung. 
Kp. 138°. — p-Athoxy-n-butylbromid, C6H 13OBr. Analog mit C2H 5MgBr. ICp. 166°. — 
fi-Athoxy-n-penłylbromid,C7K lsOBT. Analog mit n-Propyl-MgBr. Kp. 176°.— f}-Athoxy- 
isopentylbromid, C7H 15OBr. Analog mit Isopropyl-AlgBr. Kp. 172°. —  fi-Alhozy- 
n-hexylbromid, CgM17OBr. Analog mit n-Butyl-MgBr. Kp.ls 85— 87°. — /3-Alhoxy- 
isoheplylbromid, 09H 190Br. Analog mit Isopentyl-MgBr. Kp .15 93— 95°. — Athyl-jj- 
joddthylalher, C4H 9OJ. Aus /8-Chlorathylathylather u. N aJ in sd. wss. A. Kp. 155°. —  
ji-Athoxydthylmercaptan, C.,Hj0OS. Aus KHS u. dem schon bekannten /S-Chlorathyl- 
athylather. Kp. 125,5°. Analog wurden f)-Alhoxy-n-propylmercaplan, C6H 12OS, 
Kp. 134°, u. ji-Athoxy-n-butybnercaptan, C0H UOS, Kp. 156— 157°, gewonnen. — 
Bis-[dlhoxyathyl]-disulfid, C8H 180 2S2. Aus jS-Athoxyathylmercaptan in W. oder A. 
mit Jod. Kp .33 161°. —  Bis-[dthoxy-n-butyl]-disulfid, C,2H 280 2S2. Analog. Kp.s 135°.
— QuecIcsiltier-[dthoxydthyl]-mercaplidchlorid, C4H„OClSHg. Aus /S-Athoxyathyl- 
mercaptan u. alkoh. HgCl2-Lsg. WeiBer, krystallin. Nd. Zers.-Punkt 152— 153,5°. — 
Quecksilber-[dlhoxy-n-propyl]-mercaplidchlorid, C5H u OClSHg. Analog. Zers.-Punkt 121 
bis 123°. —  Quecksilber-[athoxy-n-bulyl]-mercaplidcklorid, C6H 13OClSHg. Analog. 
Zers.-Punkt 86— 87°. —  Bis-[p-dthoxyaihyl]-sulfid, C8H 180 2S. Aus Na2S u. /3-Athoxy- 
athylchlorid (im Original falschlich a. D. Ref.). Kp. 229°. —  Acelon-[fi-dlhoxydlhyl]- 
mercaplol, CnH 210 2S2. Aus Aceton u. /3-Athoxyathylmercaptan mit HCl-Gas. Kp .7 134°.
—  f}-Athoxydthansulfonsaure, C4H J0O4S. Aus/5-Athoxyathyhnercaptan durch Oxydation. 
Ais Na-Salz isoliert, aus A. umkrystallisiert. —  (]-Athoxyathansulfochlorid, C4H 90 3C1S 
(im Original Irrtum. D. Ref.). Aus dem Na-Salz mit PC1S. Kp .26 118— 122°. Das mit 
NH3 entstehende Amid sehm. bei 41°. —  p-[Athoxydthyl]-malonester. Aus /?-Chlorathyl- 
ilthylather u. Na-Malonester: Kp .15 134— 138° (vgl. C. 1915. I I . 639). — fi-[Athoxy-n- 
buiyl]-malonesłer, Cj3H 210 5. Analog mit a-Brom-j3-athoxy-n-butan. Kp .12 146— 150°. 
Das Ca-Salz der /?-[Athoxy-n-butyl]-malonsaure, C9H 140 5Ca, bildete ein weiBes Krystall- 
pulver. —  y-Athoxy-n-capronsaure, CsH 10O3. Aus dem Ca-Salz durch Behandeln mit 
HC1 u. Erhitzen des Rohprod. auf 180°. Kp.s 138— 140°. Ba-Salz, C16H 30OGBa-H2O.
—  p-Atlioxyphenelol, C10H 14O2. Aus Na-Phenolat u. /?-Chlorathylathylather in A. bei
10-tagigem Stehen. Kp. 230—232° (B e n t l e y , H a w o r t h  u. P e r k in , Journ. chem. 
Soć., London 69 [1896]. 171. 1503). —  f}-Athoxyathylanilin, C10H 15ON. Aus Anilin 
ii. /?-Chlorathylathylather beim Kochen. Kp. 262— 263°. —  f}-Ałhoxy-n-butylanilin, 
C12H 190N. Analog. Kp. 264—269°. —  1,2-Isohepten, C-H14. Aus /J-Athoxyisoheptyl- 
bromid u. Mg in A. Kp. 85°. Dibromid, C7H 14Br2. In  Chlf. K p .13 95°. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 651— 60. Febr. 1930. Ohio, Univ.) B e r g m a n n .

Kodji Suzuki, t)ber die katalytische Reduktion von Oeraniol und Oiłronellal mittels 
Platinschicarz. (Buli. Inst. physical chem. Res. [Abstracts], Tokyo 2. 72. Juli 1929. — 

' C. 1929. I I .  2551.) L in d e n b a u m .
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H. Bahr und H. Zieler, Die Herstellung von Glykol durcli die Hydrolysc von 
Athylenchlorid. Vff. haben die Hydrolyse des Athylenchlorids zu Glykol dureh W. unter- 
suehfc. Die Rk. ist endotherm: C2H 4C12 + 2 I I20  =  C2H.,(OH)2 + 2 HC1— 11 cal. 
Addiert man die Neutralisationswarme der HC1, so wird dio Summenrk. positiv: 
C2H4C12 + 2 NaOH =  C2H4(OH )2 + 2 NaCl + 17,6 cal. Zuerst wurden Verss. im 
Rohr mit 5 ccm C2H4C12 u. 25 ccm W. ausgefiihrt. Die Rk. setzt bei 120— 130° ein, 
u. die Rk.-Geschwindigkeit verdoppelt sich etwa bei einer Temp.-Steigerung um 10°, 
laCt aber mit fortschreitender Rk.-Dauer immer mehr nach. Um die unerwiinscht-c 
Bldg. von Acetaldehyd móglichst einzusehranken, muB dureh ofteres Zusetzen yon 
Lauge daftir gesorgt werden, daB die HCl-Konz. nieht uber 1% steigt. So konnte bei 
41/2-std. Rk.-Dauer eine Ausbeute yon 60% erzielt werden. —  Die folgenden Verss. 
im Autoklaven zeigten, daB bei steigender HCl-Konz. die Aldehydbldg. steigt, die 
Vinylchloridbldg. sinkt. Letztere erklart sich dureh yorubergehendes Alkalisehwerden 
an der Stelle, wo die Lauge eintropft. Die beste Glykolausbeute (70%) erhiilt man bei 
160— 170°, wenn man die HCl-Konz. unter 0,5-n. halt. Dio Rk.-Gcschwindigkeit ist 
anfangs bedoutend groBer ais im Rohr, sinkt aber auch hier bald. —  SchlieBlich wurden 
GroBverss. im Ruhrautoklayen ausgefiihrt, um nieht mehr auf die Durchmischung 
infolge des Siedens angewiesen zu sein u. das lokale Alkalisehwerden der PI. zu ver- 
meiden. Tatsachlieh gelang es so, die Vinylchloridbldg. zuriickzudrangen u. die Glykol
ausbeute bei 160— 170° auf 75% zu steigern. Um eine angemessene Rk.-Geschwindig- 
keit (1,5— 2 kg Glykol pro Stde. auf 1001 PI.) zu erzielen, muBte das Rk.-Gemisch 
4— 5% C2H 4C12 enthalten. —  Beschreibung der Appaiaturen mit Abbild. im Original. 
(Ztschr. angew. Chem. 43. 286— 89. 5/4. 1930. Volklingen, ROECHŁlNGscho Eisen- u. 
Stahlwerke.) L in d e n b a u m .

T. H. Rider und A. J. Hill, TJntersuchungen uber Glycid. I. Herstellung aus 
Glycerinmonochlorhydrin. Nach Prufimg yerschiedener bisher angewandter Methoden 
zur Herst. yon Glycid (Epihydrinalkohol), die jedoch nur unreine Prodd. in geringer 
Ausbeute lieferten, haben Vff. ein Verf. ausgearbeitet, nach dem dureh Einw. von 
metali. Na auf Monochlorhydrin in absol. A. reines Glycid in 90%ig. Ausbeute erhalten. 
■wurde. Um dabei die Zers. von gebildetem Glycid im Rk.-Gemisch dureh nieht um- 
gesetztes Na zu yermeiden (vgl. N i v i Ćr e , BuO. Soc. chim. Prance 15 [1914]. 464), 
wurde bei Tempp. yon 0—15° mit einem grofien OberschuB an Monochlorhydrin ge- 
arbeitet. Da sowohl das a- wie das /9-Isomere des Chlorhydrins unter HCl-Abspaltung 
reagierten, stellten Vff. im Laufe der Unters. die beiden Plienylurethane her, die sich 
zur qualitativen Differenzierung der beiden Pormen in Gemischen eigneten. Glycerin- 
a-chlorhydrin, das nach den bisherigen Methoden infolge Bldg. des Dichlorhydrins 
nur in schlechter Ausbeute erhalten wurde, konnte dureh Einw. yon wss. HC1 auf 
Glycerin in Ggw. von Essigsaure in Ausbeuten von 85— 88% hergestellt werden. 
Zur Identifizierung von Glycid konnten die Phenyl- u. Naphthylurethane yerwendet 
werden.

V e r s u c h e .  Dureh Erhitzen eines Gemisches der Chlorhydrine mit Phenyl- 
isocyanat ■nrurden die Urethane erhalten, die sich dureh fraktionierte Krystallisation 
aus hochsd. PAe. trennen lieBen. Phenylurelhan des a.-Monochlorhydrins, C10H 12O2NCl. 
P. 128— 129°. Phenylurelhan des f)-Chlorhydrins. F. 131— 133°. Misch-F. 115— 121°.— 
Glycerin-<x.-chlorhydrin, C,H-02C1. Dureh 10 Stdn. langes Erhitzen yon Glycerin mit 
3% Teilen konz. HC1 in Ggw. yon Essigsaure auf dem Dampfbad. Nach Dest. u. Ver- 
arbeiten des Ruckstandcs auf dieselbe Weise in 85—88°/0ig. Ausbeute. D .25 1,3217; 
nD25 =  1,4811, bis — 17° fl., in jedem Verhaltnis mit A., W., A. u. Aceton misehbar. 
L. in h. Bzl., sil. in k. Bzl., PAe., Xylol, Heptan, Diphenylmethan u. Diphenylather. 
Kp .53 80.9°. —  Glycid, C3H 0O2. 1. Dureh Stehenlassen eines Gemisches des a-Mono- 
chlorhydrins u. KOH in absol. A. Ausbeute 60%. 2. Dureh Einw. von alkoh. Na- 
Athylat auf a-Chlorhydrin auf dem Eisbad. 65— 68% Ausbeute. 3. Dureh Einw. yon 
metali. Na (7/10'Mól.) in Form eines feinen Drahtes auf 1 Mol. Monochlorhydrin in 
600— 800 ccm wasserfreien A. bei 10— 12° unter Umruhren, Abfiltrieren des gebildeten 
Salzes u. Waschen mit wasserfreiem A. Nach Abdest. des A. u. Dest. des Glycids 90% 
Ausbeute. Kp .2_2,5 65— 66°, D .25 1,1143, nn25 =  1,4302. L. in A., A., W., Aceton, 
Chlf. u. Bzl., wl. in PAe. u. Xylol. Mit Pyridin oder CaCl2 Polymerisation zu einem 
wasserl. Teer unter Warmeentw. Phenylurethan, C10H u O3N. Aus PAe. Nadeln, F. 60°,
1. in A., A. u. Aceton, unl. in W. u. k. PAe. Naphthylurethan, C]4H 1503N. Aus PAe. 
Nadeln, F. 102°. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1521—27. April 1930. New Haven, 
Connecticut, Yale Uniy.) POETSCH.
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T. H. Rider und A. J . H ill, TJntersuchungen uber Olycid. II. lieaktionen mit 
sekundaren Aminem. (I. vgl. vorst. Ref.) Glycid reagierte mit sekundaren Aminen 
infolge der hohen Aktivitat seines Athylenringes unter Bldg. von Aminoalkoholen 
nach folgendem Schema: CH„ • CH • CH„ ■ OH + NHR„ =  R ,N  ■ CH2 • CHOH • CH,OH.

1— O — 1

Die ais Nebenrk. auftretcndo Polymerisation des Glyeids koimte durch Anwendung 
eincs groBen t)bcrschusscs an Amin herabgesetzt werden, wobei das Glycid langsam 
zu dcm sd. Amin zugcfiigt wurde. Die Tendenz, das Glycid zu polymerisieren, war 
beim Diathyl- u. Dimethylamin viel gróBer ais bei Aminen mit liohem Mol.-Gew.

V e r s u c h e. Zur Darst. der l-Dialkylamino-2,3-propandiole wurde das Amin 
am RuckfluBkuhler bis kurz unter seinen Kp. erhitzt u. unter Riihren die Zugabe des 
Glyeids so reguliert, daB das Amin nicht zum Sieden kam. Beim Dimethyl- u. Diathyl- 
amin wurden l 1/-. Mol. Amin auf 1 Mol. Glycid angewendet, in den ubrigen Fallen 
im Verhaltnis 1:1. —  l-Dimethylaminopropandiol-2,3, C5H i:,02N. Kp .15 111°, 82% 
Ausbeute. Pikrat, CuH 160 9N4, F. 126— 128°. — Diathylverb., C7H 170 2N. Kp .3 106°, 
90% Ausbeute. Di-n-propylverb., C9H 210 2N, Kp .9 143°. 92°/0 Ausbeute. Diisobutyl- 
verb., CnH 250 2N. Kp .2 122°, 94% Ausbeute. Di-n-amylverb., C13H 290 2N. Kp .2 149°, 
95% Ausbeute. Piperidmoverb., CaHi-02N. F. 83°. Ausbeute 9(i,5°/0. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 1528—30. April 1930. New Haven, Connecticut, Yale Univ.) P o e t s c h .

Ame Fredga, tJber einige neue Selenderirate aliphalischer Carbonsauren. (Vgl. 
C. 1930. I. 198 u. friiher.) Uber eine andere Darst.-Weise der ct-Seleninpropionsaure 
vgl. B a c k e r  u .  v a n  D am  (C. 1930. I . 814). —  Die Oxydation der Diselendicarbon
sauren laBt sich im allgemeinen durch H 20 2 in Aceton ausfiihren, wobci eine Spur 
Ferrosalz ais Aktivator gute Dienste leistet. Aber mit wachsender C-Zahl nimmt die 
Rk.-Fahigkeit der Siiuren ab. Die Diselendiisomleriansaure wird mit Vorteil ais Ba-Salz 
oxydiert. —  Ebcnso wie sich die Diselendicarbonsauren in Bicarbonatlsg. mit J  titrieren 
lassen (1. c.), kónnen nach dor umgekehrten Rk. die Selenincarbonsauren durch Red. 
mit schwefelsaurer KJ-Lsg. u. Titrierung des abgeschiedenen J  mit Thiosulfat be- 
stimmt werden. —  D a  die beiden Formen der Diselendilactylsaure (1. e.) mit J  titrierbar 
sind, sind sie sicher stereoisomer u. nicht strukturisomer in der von LoEVENICH u. 
JMitarbeitorn (C. 1930. I. 377) angenommenen Art. —- Die Diselendicarbonsauren 
werden in Ggw. von Pt in wss. Lsg. schon durch den Luft-0 zu den Seleninsauren 
oxydiert.

V e r s u c h e .  ct-Selencyanisovaleriansaure, (CH3)2CH-CH(SeCN)-C02H. Neu- 
tralisierte wss. Lsg. von a-Bromisovaloriansaure mit KSeCN versetzen, im Vakuum 
einengen, nach Entfemung des KBr mit H 2S04 versotzen, ausathern. Tafeln aus Bzl., 
Toluol oder Chlf., F. 109—-110°, zwl. in W. Affinitatskonstante bei 25°: 2,59- 10_:t 
(Mittelwert). — a-£)iselendiisovaleriansaure, [(CH3)2CH-CH(C02H)-So— ]2. Mineral- 
saure wss. Lsg. der vorigen ca. 1 Woche stehen lassen. Dicke, gelbe, deutlich dichroit. 
Tafelehen aus Bzl., Toluol oder CC14, F. 122—123°. Ca- u. Ba-Salze amorph, in k. W. 
viel lóslicher ais in h. —  a-Seleninisovaleriansciure, (CH3)„CH-CH(Se02H)-C02H. 
Vorige mittels BaC03 (geringer UberschuB) in W. losen, unter Eiskiihlung berechnete 
Menge H 20 2 eintropfen, nach einigen Stdn. Ba mit H 2S04 genau ausfallen, im Vakuum 
uber H 2S04 verdampfen. Reinigung durch Losen in k. W. u. Einengen iiber H 2S04. 
Nadeln oder Prismen, F. ca. 111° (Zers.). —  P-Seleninpropionsaure, SeO„H■ CH2■ CH2• 
C02H. Aus Diselendihydracrylsaure (1. c.) mit H 20 2 in Aceton, Nd. in k. W. losen, 
Filtrat von etw'as Se uber H2S04 einengen. Prismen, F. ca. 108° (Zers.), sehwerer 1. 
u. bestandiger ais das a-Isomere. Silbersalz, C3H 40 4SeAg2, amorph. (Svensk Kem. 
Tidskr. 42. 66— 71. Marz 1930. Uppsala, Univ.) " L in d e n b a u m .

Zoltan Fóldi, Beitrag zur Kenntnis rnehrwerliger Aminę und schwefelhaltiger 
Diamine. (Magyar Chem. Folyóirat 35. 157— 60. 161— 67. Nov. 1929. — C. 1929.
I I .  854.) ' " s Sa il e r .

C. Mannich und A. H. Nadelmann, Uber die Hydrierung flussiger Saurecnihydride. 
Vff. haben die Hydrierung fl. bzw. gel. Saureanhydride in Ggw\ von Pd-Schwarz unter
sucht. —  Acelanhydrid wird bei Raumtemp. u. at-Druck recht langsam, imter starkeren 
Bedingungen sclineller zu Acetaldehyd u. wenig Essigester hydriert. Die H-Aufnahme 
konnte jedoch nicht iiber 20% H 2 gebracht werden. Viel glatter verliiuft die Hydrierung 
bei Zusatz von etwas HC1 oder CH3-COCl. Offenbar spaltet der HC1 das Arihydrid in 
CH3-C02H  u . CH3-C0C1; letzteres wirdrasch zu CH3-CHO u. HC1 hydriert, u. der HC1 
wirkt von neuem. Tatsachlich wird also das CH3-C0C1 hydriert, u. das Anhydrid dient 
nur ais HCl-Acceptor. Das Optimum liegt bei 2% HC1. —  Hydrierung des Pr opiom,-
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saureanliydrids ahnlich. — Laurinsaureanliydrid wird weit schwerer hydriert, u. HC1 
\virkt hicr weniger fórdernd. Ais Lósungsm. ist Dekalin geeignet. Es entstehen Laurin- 
aldehyd (stets wenig), Dilaurylather (meist Hauptprod.) u. eine noch unbekannte Verb. 
G2iHisO. Dic Hydrierung eines Saureanliydrids bis zum Ather scheint neu zu sein.

V e r s u c h e .  60 g Acełanhydrid, 3 g Pd, 40°, 3% at. In  7 Stdn. ca. 2100 ccm 
H  (16%) aufgenommen. Erhalten: 4g Acetaldehyd, ca. Ig  Essigester. — Ebenso nach 
Einleiten von 1,2 g HC1. In  8 Stdn. ca. 12 1 I I  (93%) aufgenommen. Erhalten: 18 ccm 
Acetaldehyd, ca. 1 ccm Essigester, wenig Paraldehyd. —■ Laurinsaureanliydrid. Aus 
der Saure mit Acetanhydrid (Rohr, 180°, 6 Stdn.). SclilieBlich im Hochyakuum dest.
E. 44°. — 38 g Anhydrid, 95 g Dekalin, 2 g Pd, 40°, 3% at, spater 120°. In  672 Stdn. 
980 ccm H  (44%) aufgenommen. Erhalten: 4,85 g Laurinaldehyd-NaHSOs, Laurin- 
sćiure u. 3,3 g unvcrseifbare Prodd. Letztere lieferten aus A. je 1 g Verb. C'u HisO u. 
Dilaurylather. — 50 g Anhydrid, 115 g Dekalin, 0,59 g HC1, 2,8 g Pd, sonst wie vorst. 
In  7 Stdn. 2300 ccm H (77%) aufgenommen. Erhalten: 0,55 g Laurinaldehyd-NaHS03,
1,45 g Verb. C21H 480, 6,7 g Dilaurylather. —  Laurinaldehyd. Aus der NaHS03-Verb. 
mit Soda. Kp.u  124— 126°. Semicarbazon, E. 102,5—-103,5°. p-Nitrophenylhydrazon,
E. 90°. Oxim, F. 76— 77°. —  Polymerer Aldehyd, [C12H240]n. Aus vorigom an der 
Luft, besonders nach Zusatz von ctwas Saure. Rosetten oder Nadelchen aus A. oder A.,
F. 57°, Kp.p,! 238— 242°, auBerst stabil. Wird erst bei Hochyakuumdest. mit P205 
depolymerisiert. —  Dilaurylather, C24H50O, Nadeln aus A., F. 32,5°, Kp .0>15 ca. 175°. — 
Laurylbromid, C12H 15Br. Aus yorigem mit 33%ig. HBr-Eg. (Rohr, 100°, 3 Stdn.). 
Kp .0i2 92— 93°, in Kaltegeinisch sternfórmige Nadeln. Liefert mit Ag-Acetat in sd. A. 
Essigsaurelaurylester, Kp .]0 148°. —  Verb. Gu HisO, Nadeln aus A., F. 69°, bestandig 
gegen alkoh. KOH, HBr-Eg., Na in Bzl., SOCl2, CO-Reagenzien, nicht acetylier- u. 
hydrierbar. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 796— 99. 9/4. 1930. Berlin, Univ.) L b .

Arthur W. Davidson und Walter H. Mc Allister, Losungen von Salzen in  reiner 
Essigsaure. I I .  Losliehkeiten von Acetalen. (I. vgl. C. 1928. I I .  1058.) Es werden 
Sehmelzpunktsdiagramme von Essigsaure u. Acetaten von K, NH.,, Li, Pb, Ba, Ca, Tl 

.aufgenommen u. folgende Verbb. gefunden: KC2H 30„• 2 HC»H30 2 (zers. sich unterhalb 
des E.), KC2H 30 2-HC2H 302, F. 148°. Fiir NH.-GM.fl., (F. 113°) wird eine Darst- 
Methode 'gegeben; es existiert dio Verb. NH4Ć2H30 2-HC2H 302, F. 66,5°. Beim L i 
existicrt nur 1 Verb. LiC2H30 2 • HC2H 302; diese ist bei F. 112,5° zwar nicht mehr stabil, 
doch laBt sich der F. bestimmen. Bei Pb findet sich ein eutekt. System. Beim Ba 
wurden ais feste Phasen Ba(C2H 302)2-3 HC2H 30 2 u. Ba(C2H 302)2-2 HC2H 30 2 in zwei 
Modifikationen gefunden; beim Ga Ca(C2H30 2)2-HC,H30 2. Die Verss." beim Ca- u. 
Ba-Acetat lieBen sich nur bis 1,4 bzw. 16 Mol.-% durchfiihren, da bei hóheren Konzz. 
die Fluchtigkeit der Essigsaure storte. Beim 77-Acetat, das sich leicht zersetzte, wurde 
nur angenahert die Lósliehkeit bei 25° bestimmt. Allgemein ergibt sich, daB die Lóslich- 
keit um so gróBer ist, je elektropositiyer das Kation ist. —  Heryorgehoben wird, daB 
Acetate Essigsaure gegeniiber wie Basen wirken, was man durch Verss. mit Indicatoren 
leicht zeigen kann (vgl. dazu auch H a l l  u . C o n a n t ,  C. 1928.1. 1139). Ebenso wirken 
W. u. NH3. Gibt man zu Lsgg., die etwas H 2S04 oder HC1 enthalten, etwas W. oder 
NH3, so wird die vorlier gegen Indicatoren sauer reagierende Lsg. wieder neutral. 
(Journ. Amer. chem. Soe. 52. 507— 19. Febr. 1930.) K le m m .

Arthur W. Davidson und Walter H. Mc Allister, Losungen von Salzen in reiner 
Essigsaure. I I I .  Zinkacetat und Natriumzinkacetat. (II. vgl. vorst. Ref.) Zn(C2H30 2)2 
ist in Essigsaure nur sehr wenig 1. Durch Zugabe steigender Mengen yon NaC2H 30 2 
wird die Lósliehkeit zunachst erhóht bis zu einem Maximum, u. fallt dann bei weiterer 
Steigerung des Geh. an NaC2H30 2 wieder. Der Bodenkórper ist bis zu dem Maximum 
Zn(C2H302)2, jenseits desselben Zn(C2H 302)2-2 NaC2H 302-4 HC,H30,. Das Verh. 
von Zn(C2H30 2)2 in Essigsaure gegen Na-Acetat entspricht yóllig dem von Zn(OH )2 in 
W. gegen NaOH. Man kónnte beides auf den amphoteren Charakter der Zn-Verbb. 
zuriickfuhren u. die Analogie durch folgende Nomenklatur ausdriicken: Dem Na- 
Zinkat entspricht in fl. NH3 das Kaliumammonozinkat, Zn(NHK),- 2 NH3, u. in Essig
saure das Natriumzinkat (Formel s. oben). —  Weitere Analogien ergaben sich aus 
ąualitatiyen Verss. Wie sich Zn(OH), in W. mit HC1, NaOH oder NH4OH lóst, so 
Zn(C2H 30 2)2 in Essigsaure mit HC1, NaC2H 30 2 u. NH4C2H 302. Allgemein gilt, daB die 
Salze, die in W. unl. sind, sieli auch in Essigsaure nicht lósen; diejenigen dagegen, dio 
in W. 11. sind, sind zum Teil in Essigsaure 1., zum Teil unl. (Journ. Amer. chem. Soc. 
52. 519—27. Febr. 1930. Lawrence [Kansas], Uniy. of Kansas.) K leaiM.
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Wasaburo Kimura, Rhodanide von ungesdttiglen Fełtsduren. (Chem. Umsehau 
Fette, Ole, Wachse, Harzo 37. 72—74. 12/3. 1930. —  C. 1930. I. 2872.) LlNDENBAUM.

Kurt H. Meyer und Heinrich Hopff, t)ber die beim acetolytischen Abbau der 
Cełlulose auflretenden hoheren Zwischemprodukle. Wegen der von anderen Befunden 
abweichenden Resultate, die bei der kryoskop. Mol.-Gew.-Best. des Biosanacelats 
von H e s s  u .  F r ie s e  (C. 1926. I I .  2892) in Eg. erhalten werden (das Mol.-Gew. betriigt 
in Eg. ca. 600, bei peinlichstem AusschluB von W. ca. 1000), machen Yff. Gefrierpunkfcs- 
messungen in Bromoform. Es wurde ein Mol.-Gew. von ca. 3000 gefunden, das dem 
von B e r g m a n n  u .  M a c h e m e r  (C. 1930. I. 1922) jodometr. ermittelten entspricht. 
Dio Viscositiitsbest. in Athylenchlorliydrin ergab eine mittlere Kettenlange von ca. 8 Glu- 
coseresten. Yerwendet wurde Rohbiosanacetat (F. 261— 262°); reinstes, kiystallisiertes 
Biosanacetat von K . H e s s  (F. 280—283°) zeigte entsprechende Werte. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 63. 790— 91. 9/4. 1930.) P f l e g e r .

W. Gluud, K. Keller und W. Klempt, Die Oxydation von Rliodanwasserstoff 
und Rhodanammonium zu Blausdure mit Hilfe des Luflsauersloffs. Die Verdampfung 
von HCNS u. NH4CNS oline Zers. gelingt, wenn die wss. Lsg. der Siiure oder des Salzes 
in erhitzte GefiiBe eingetropft oder mittels heiBer Luft oder iiberhitztem Dampf ein- 
gespriiht wird. Beide Verbb. kónnen in der Gasphase mittels Luftsauerstoff in Ggw. 
oder Abwesenheit von Kontaktstoffen zu HCN u. S02 oxydicrt werden. Die Oxydations- 
temp. ist von den benutzten Kontaktstoffen abhangig u. liegt zwischen 450 u. 750°. 
HCN-Gas ist auch bei Ggw. eines groBen Luftiiberschusses bis 750° ziemlicli bestandig; 
gleichzeitige Anwesenheit von S02 erhóht die Bestiindigkeit. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 188. 37— 46. 8/3. 1930. Dortmund-Eving, Lab. der Ges. f. Kohlentechn. 
m. b. II.) A s c h e r m a n n .

B. S. Sharma, Einwirkung von Schwefelsaure auf Thiocyanate. Es wird die Einw.
von HoSO,, auf NH4-SCN-Lsgg. untersucht. Es ergaben sich Ndd., dereń Zus. mit der 
Konz. der Rhodanid- u. der Schwefelsaurelsg. wechselte, u. zwar etwa in folgenden 
Grenzcn: C 13,01— 17,6; H 0,9—2,8; N '18,4—21,3; S 57,0—65,5. Aus festem NH4SCN 
u. H 2S04 entstand zunachst ein fester Nd., der sich allmahlich in einen Sirup verwandelte. 
Vf. sehlieBt aus seinen Verss., daB H 2S04 auBcr Hydrolyse auch Oxydation bewirkt;' 
letzteres um so mehr, je konzentrierter sie ist. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 581—-82. 
Febr. 1930. Lahore [Indien], Government College Chem.) K l e m m .

W. Borsche, tlber 1,3,4,5-Tetranitrobenzol. Diese von H o l l e m a n  (C. 1930. I.
2240) ais neu beschriebeno Verb. wurde schon vom Vf. (C. 1923. I I I .  1313) auf anderem 
Wege dargestellt u. ais 1,2,3,5-Tetranitrobenzol bezeichnet. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 

1007. 9/4. 1930. Frankfurt a. M., Univ.) L in d e n b a u m .

F. B. Dains und A. W. Magers, Die Konstitution einiger Ghlorjod- und Bromjod- 
aniline und -benzole. Um die Konst. einiger Jodderiw., die in einer frtiheren Arbeit 
(D a in s , V a u g h a n  u .  J a m e y , Journ. Amer. chem. Soc. 40 [1918]. 931) durch Einw. 
von J  auf Aminę in Ggw. von CaC03 u. W. erhalten worden waren, zu bestimmen, 
wurden diese Yerbb. durch Ersatz der NH2-Gruppe in bekannte Verbb. ubergefuhrt
u. so die Stellung des J  im Mol. ermittelt.

V e r s u c h e .  4-Brom-2,6-dijodanilin (F. 148°, aus 4-Brom-2-jodanilin mit J) 
lieferte bei der Diazotierung in A. das bekannte l-Brom-3,5-dijodbenzol (F. 140°). —
l-Broni-3,4,5-lrijodbenzol, C6H 2BrJ3. Aus dem Bromdijodanilin durch Ersatz der NH2- 
Gruppe durch J. F. 153°, swl. in A. — l-Amino-3-brom-4-jodbenzol (F. 56°, aus m-Brom- 
anilin) konnte durch Uberfiihrung in Brorn-p-dijodbenzol, C6H 3BrJ2 (F. 68°) identi- 
fiziert werden. —  l-Amino-4-chlor-2-jodbenzol (F. 46°, aus p-Chloranilin) wurde in Jod- 
di-p-chlorbenzol (F. 21°) ubergefiihrt. —  4-Chlor-2,6-dijodanilin (F. 129°, aus p-Chlor- 
anilin oder 4-Chlor-2-jodanilin) lieferte bei der Diazotierung l-C'hlor-3,5-dijodbenzol, 
C6H3C1J2 (F. 101°). —  l-Chlor-3,4,5-trijodbeiizol, C6H 2C1J3. Aus dem 4-Chlor-2,6-dijod- 
anilin. Aus A. F. 148°. —  2-Amino-6-jodanisol (F. 49°, aus o-Anisidin) wurde in 2,6-Di- 
jodanisol (F. 35°) u. 4-Nilro-2,6-dijodanisol (F. 133—134°) ubergefuhrt. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 1572—73. April 1930. Lawrence, Kansas.) POETSCH.

C. D. Barnes und C. W. Porter, Die Herstellung von Acetylcliloroaminobenzol.
Zur Reindarst. von N-Acetyl-N-chloraminobenzol wurde zu einer Lsg. von 15 g Acet
anilid u. 16,8 g NaHC03 in 3 1 W. bei 5° tropfenweise eine Lsg. mit der berechneten 
Menge Cl in Na2C03-Lsg., die etwa 1,6 X 10-3 bis 1,8 X 10-3 Aquivalente Cl im eem 
enthielt, unter Ruhren zugegeben. Nach Stehen wurde der Nd. abfiltriert,
mit k.^W. gewaschen u. bei Zimmertemp. im Vakuum iiber H 2S04 getroeknet. Nadeln,
F. 90,5— 91°, Ausbeute 70°/o- Die Methode unterscheidet sich von den gebrauehlichen
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Verff. durch die Anwesenlieit eines Na-Bicarbonatpuffers in der Acetanilidlsg., der 
die Bldg. yon o- u. p-Chloraeetanilid durch Umlagerung verhinderte. (Journ. Amer. 
chem. Soe. 52. 1721—22. April 1930. Berkeley, California, Uniy.) PoETSCH.

K. H. Slotta und H. Dressler, Uber Isocyanate. V II. Neues Darstellungsverfahren 
fiir aromatisclie Senfółe und Isocyanate. (VI. ygl. C. 1929. I. 1681.) Fiir dio Synthese 
yon Guanylthioharnstoffen (vgl. C. 1930.1. 1288; forner H e s s e  u . Ta u b m a n n , C. 1930.
I. 2121) benótigten Vff. gróBore Mengen der yerschiedensten Senfóle, fiir dereń Darst. 
dio ublichen Verff. nicht in Frage kamen. Fiir kleine Mengen Senfóle aus schwer zu- 
gąnglichen Aminen ist das RATHKEsche Thiophosgenyerf. angobraclit. Einige aliphat. 
Senfóle konnten durch Zers. der alkyldithiocarbaminsaurcn Salze mittels C1-C02C2H5 
(ygl. N a g e l e , Monatsh. Chem. 33 [1912]. 948) erhalten werden. Es empfiehlt sich,
2 Moll. 50%ig- NaOII u. 1,2 Moll. CS, mi* der konz. Lsg. von 1 Mol. Aminhydrochlorid 

in einer verschlossenen Sektflasclie zu schiitteln u. dio homogen gewordeno Fi. unter 
starker Kiihlung mit C1-C02C2H5 umzusotzen. Ausbeuten rund 90°/o. Fiir aromat. 
Senfóle ist dieser Wcg aber ungangbar, weil groBe Mengen von syinm. Diarylharnstoffen 
entstehen. Es wurde daher zuniichst yersueht, aus den Diarylthioharnstoffen, fiir dereń 
Darst. die Vorschrift yon Sn e d k e r  (C. 1926. I. 902) sehr empfehlenswert ist, 1 Mol. 
Amin mittels Siiuro abzuspalten. Hierzu ist oft stundenlanges Kochen erforderlich,
u. die Ausbeuten sind maBig. Manchmal ycrsagt das Verf. ganz. So konnte der symm. 
D i - [p - oxyj)henyl\ - thioharnstoff durch H 2S04 oder H3PO., nicht gespalten werden, 
wohl aber glatt durch Acetanhydrid unter Bldg. von p-Acetoxyphenylsenfól. —  Es galt 
nun ein Verf. zu finden, welches die glatto Spaltung der Aryldithiocarbaminale gestattet. 
Da bei der Darst. der Alkalisalzo schon leicht die Bldg. der Diarylthioharnstoffe eintritt, 
kamen nur die N H r Salze in Frage. Vff. haben diese unter AusschluB yon W. mit NH3- 
Gas in Bzl. oder Toluol dargestellt. Sie liefern mit C1-C02C2H5 im wesentlichen Aryl- 

thiourethane u. nur sehr wenig Senfóle. Auch die Veiwencłung yon C1-C02C6H 5 fiihrte 
nicht zum Ziel. SchlieBlieh wurde im Phosgen ein geeignetes Reagens gefunden, welches 
wie folgt wirkt: R  • NH  • CS • SNH., + C0C12 =  HC1 + NH4C1 + COS + R  • N :C: S . 
Die Rk. yerlauft schon bei 0° glatt, u. die Aufarbeitung ist sehr einfach. Dieses Verf. 
ist auch dem kostspieligen CSCl2-Verf. iiberlegen, wie die Darst. des p-Oxyphenyl- 
senfóls zeigte, welches D y s o n  u. G e o e g e  (C. 1924. I I .  1915) mittels CSC12 nicht rein 
erhalten haben. Dagegen versagt das Verf., wenn die Basizitat des Amins durch posi- 
tive Substituenten so geschwacht ist, daB kein NH4-Dithiocarbaminat erhaltlich ist, 
z. B. bei den p-Aminobenzoesaurecstern. — Vff. haben das neue Vcrf. auch auf dio 
N H r Arylthiocarbaminale, R-NH-CO-SNH.,, iibertragen, welche aus den Aminen. mit 
COS u. NH3-Gas bei richtiger Arbeitsweise leicht erhaltlich sind, obwohl COS merklich 
reaktionstrager ist ais CS2. Dio Umsetzung mit COCl2 erfolgt schon bei Raum tem p. 
glatt wie folgt: R-NH-CO-SNH., + C0C12 — NH.iCl + COS + R-NH-CO-Cl. Bei 
nachfolgender Dest. mit CaO entstehen die Arylisocyanaie. Allerdings besitzt dieses 
Verf. nur theoret. Interesse, da prakt. das alte Verf. (Einw. yon COCl2 auf die Amin- 
hydrochloride) yoizuziehen ist. Aber fiir die Senfóle ist das Verf. auch prakt. wertvoll.

V e r s u c h e .  Ein geeigneter App. wird besehrieben (Abbild.). —  Phenylsenfól. 
In  Lsg. von 47 g Anilin in 200 ccm Toluol unter Kuhlen u. Ruhien NH3 einleiten, nach
10 Min. im NH3-Strom 40 g CS2 zuflieBen lassen, nach beendeter Krystallaussclieidung 
NH3 durch Luft entfernen, unter guter Kiihlung 300 ccm 20%ig. C0Cl2-Toluollsg. 
eintropfen, schlieBlich uberschussiges COCl2 heraussaugen, Filtrat im Vakuum dest. 
Kp .15 120— 125°. Ausbeute 62 g. —  p-2Iethoxyphenylsenfól. Ebcnso aus p-Anisidin 
iiber das isolierte NH^p-Methozypliemjldithiocarbaminat, C8H 12ON2S2 (F. 101° nach 
Sintern bei 69°). Kp .37 164°. — p-Athoxyphenylsenfol, C9H9ONS. Aus p-Phenetidin. 
Kp.jj 160— 175°, weiBe, fettige Blattchen, F. 62°. —  p-Dimelhylaminophenylsenfól, 
C9H 10N2S. Aus p-Aminodimethylanilin iiber das NH^-p-DimethylaminophenylditMo- 
carbaminat (F. 170°), welches mit C0C12 einen yioletten Krystallbrei liefert. Diesen in 
konz. HC1 losen, mit Soda neutralisieren, Senfól durch Dampfdest. reinigen. Fett- 
glanzendo Krystalle, F. 70°. — p-Oxyphenylsenfól, C7H5ONS. Aus p-Aminophenol. 
In  Toluol wie oben wurde kein Dithiocarbaminat erhalten. Daher in wenig w. ĆH3OH 
mit konz. NH.,OH u. dann mit CS2 yersetzt, Krystalle mit A. gewaschen, in Bzl. mit 
COC1, umgcsetzt (W.-Bad, Riihren). Kp.u  175— 185°, gelbliche, fettige Nadeln, F. 43 
bis 44°, unl. in A., 1. in A., Bzl. — p-[Tetraacetylglykosidoxy]-phenylsenfol, C21H 23O10NS. 
Aus yorigem mit Acetobromglykose in Aceton mit wss. KOH (2 Tage). Prismen aus A.,
F. 150— 152°. —  p-Glykosidoxyphenylsenfól, C13H 1506NS. Aus yorigem mit k. methyl- 
alkoh. NH3. Nadelbiischel aus CH3OH, Zers. bei 190—192°. Die Lsg. 1: 100 bewirkt
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am Warmbliiterherzen period. Zucken u. leichte Steigerung der Hubhóhe. —  Symrn. 
Di-[p-oxyphenyl]-thioliamsloff. Aus 1,5 Moll. p-Aminophcnol u. 2 Moll. CS2 in sd. A. 
(6 Stdn.). Tafeln aus W., F. 225°. — p-Acetoxyphenylsenfdl. Voiigen mit Acetanhydrid 
6 Stdn. koehen, in W. gieCen, nach Stehen iiber Nacht yom Ol abgieCen, ausathern, 
Auszug mit Ol vereinigen, im Vakuum dest. F. 38°. Kiihlt man yor dem GieCen in W. 
ab, so krystallisiert p-Acetoxyacela?iilid aus, Blattchen, F. 151°. — Phenylisocyanal. 
In  benzol. Anilinlsg. NH3 u. raschen COS-Strom einleiten (Kiiltegemisch), Brei von 
NH^Phenylthiocarbaminat (Bliitter, Zcrs. bei 80°) mit A. waschen, in Bzl. mit COCL 
umsetzen, OberschuB des letzteren fortsaugen, CaÓ zugeben u. dest. — p Mellioxyderiv. 
Ebenso aus p-Anisidin iiber das NH.r p j\Iethoxyphmylthiocarbaminal (blaugraue 
Blattchen, Zers. bei 91°). Kp .J6 106— 110°, triibt sich beim Stehen. —  p-Athoxyderiv., 
C„H90 2N. Aus p-Phenetidin iiber das N IlA-p-Aihoxyphe?n,yUMocarbaminat, C9H 140 2N2S 
(Blattchen, Zers. boi 85°). Kp .16 113— 116°, wie voiiges. (Bei. Dtsch. chem. Ges. 63. 
888— 98. 9/4. 1930. Breslau, Univ.) L in d e n b a u m .

A. D. Petrow, Uber die Bildung von Plienolcn aus Dibromiden der Cydohexenone. 
Die Cyclohcxcnone vom  Typus I  lassen sich bekanntlich iiber ihre Dibromide in Phenole 
uberfiihren, wenn R  u. R ' geringe Haftfestigkeit besitzen (CH:I, i-C3HT, i-C4H9, C6H13). 
Dagegen konnte Vf. (C. 1929. I. 2302) die Rk. bei der 3,5-Diphenylyerb. nieht yer- 
wirldichen. Er hat einige weitere Cyclohexenone nach dieser Richtung untersucht u. 
folgendes festgestellt: 1. Bei groBer Haftfestigkeit von R  u. R ' (C0H5, C0H 4-CH3, C6H4- 
OCHrl) tritt weder Br-Addition noch Plienolbldg. ein. 2. Bei groBer Haftfestigkeit 
von R ' u. geringer Haftfestigkeit yon R  (CII3) tritt Br-Addition, aber keine Phenolbldg. 
ein. 3. Phenole bilden sich iiber die Dibromide nur bei geringer Haftfestigkeit von R  
u. R '. In  diesem Falle sind die Dibromide auBerst unbestandig, wahrend bei einem 
Vertreter der 2. Kategorie die Isolierung des Dibromids gelang. —  Vf. nimmt an, daB 
die Rk. bei den Verbb. der 3. Kategorie im Sinne der TniELEschcn Theorie yerlauft, 
also uber I I  u. I I I  nach IV. Bei groBerHa ftfestigkeit von R  ii. R ' werden die bei I I  in 
3 u. 6 auftretenden Partialvalenzen yon R  u. R ' in Anspruch genommen, wodurch die 
Br-Addition unmóglich wird. Besitzt aber nur R ' groBe Haftfestigkeit, so addiert 
sich das Br an 2,3 zu einem relatiy stabilen Dibromid, aus dem sich jedoch kein Phenol 
bilden kann.

C-OH

H C r O .C H  £  'N C H
I I  Jir' I I I I  p

UC* R R' • HC1 J C ■ R R' • I ld ^ ^ J c < j
CH,

V c r s u c h e .  Darst. der Verbb. I  nach dem Verf. von IvNOEVENAGEL (L ie b ig s  

Ann. 281. 58). — 3-P7ienyl-5-\p-methoxijp]ienyl]-6-carboxdlhylcycloftexenon, C22H 2204. 
Aus Acetophenon u. Anisaldehyd in k. A. + konz. CH3ONa-Lsg. dargestelltes Anisy- 
lidenacetophenon (gelbe Nadeln aus A., F. 77— 78°) mit Acetessigester in C2H5ONa- 
Lsg. 3 Stdn. erwarmen. Nadeln aus A., F. 106— 107°. —  3-Phenyl-5-[p-methoxyphenyl]- 
cyclohexenon, C10HJ8O2. Aus yorigem mit 2 Moll. KOH in sd. verd. A. (8 Stdn.) oder 
mit HC1 unter Druck. Seidige Nadeln aus A.-A., F. 98°. Liefert kein n. Óxim, weil an- 
scheinend die Doppelbindung teilweise NH2OH addiert. —  Anisyliden-p-methylacelo- 
phenon, Cł7H 1602. Aus p-Methylaeetophenon u. Anisaldehyd wie oben. Gelbe Nadeln 
aus A., F. 97— 98°. —  3-p-Tolyl-5-[p-met}ioxypJienyl]-6-carboxathylcyclo7iexeno?i,
C23H2.,04. Aus yorigem wie oben. Seidige Nadeln aus A., F. 156— 157°. —  3-p-Tolyl-5- 
[p-methoxyphenyl\:cyclohexenon. Aus yorigem mit HC1 unter Druck. BlaBgelbe 
Krystalle aus A.-A., F. 86—87°. Oxim, seidige Nadeln, F. 170°. —  3-Melhyl-5-phenyl- 
cyclohexenon. Nach K noevenage l (1. c.) unter Verwendung reinster Komponenten, 
nach Fraktionierung im Vakuum aus A.-PAe. umlósen. —  Dibromid, C13H 14OBr2. 
In  Eg. (Kaltegemiscli). Nadeln aus A., F. 69°. Zers. sich bei langerem Stehen unter 
HBr-Entw. zu einer teerigen M. —  3-Methyl-5-\p-methoxyphenyl]-cyclohexenon. Nach 
K noevenage l. F. 60°. Verh. gegen Br gleicli yorigem. Dibromid fl. —  (Mit 
A. O. Saweljew.) [f3-Plienylathyliden]-diacelessigester, C20H 26O6. Aus Phenylacet- 
aldehyd u. Acetessigester (ca.,10Tage stehen lassen). F. 136°. — 3-Methyl-5-benzyl- 
•i,6-dicarboxathylcyclohexenonoxim, C20H 25O5N. Voriges mit NH 2OH,HCl in A. mehrere 
Tage stehen lassen, mit W. fallen. Aus yerd. A., F. 172° (Zers.). —  3-Metliyl-5-benzyl- 
cydohexenon, C14H leO. Vorvoriges mit verd. wss. KOH 7 Stdn. auf W.-Bad erhitzen, 
Ol in A. aufnehmen. K p .20 200—201°. Ausbeute gering. — 3-Mełhyl-S-benzylphenol. 
Voriges addiert in gekuhltcm Eg. sehr leicht Br. Bei Raumtemp. wird HBr abgespaltcn.
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Das Plicnol wurde ais Tribromderiv., C14H 11OBr3, Nadeln, F. 121— 122°, identifiziert. 
(Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 898—904. 9/4. 1930. Leningrad, Inst. fiir Pflanzen-

F. B. Dains, A. W. Magers und Waldo L. Steiner, Die Jodierung von Phenol- 
un i Kresolathern. Unter Anwendung von HN03 ais Oxydationsmittel haben Vff. eine 
Anzalil von Methylkresolathern u. Nitroanisolen nach der Methode yon D at t a  u. 
Ch a t t e r je e  (Journ. Amer. chem. Soc. 39 [1917], 435) bei Tempp. yon 160— 180° 
direkt jodiert.

V e r s u c h e. o-Jodphenelol. Dureh Erhitzen von Phenetol u. J  auf 180° in Ggw. 
geringer Mengen Pyridin u. Zusetzen von konz. HNOn in Portionen von 2— 3 ccm. 
Darauf Wasclien des Rk.-Prod. mit Alkali u. Wasserdampfdcst. Fraktionieren des 
erhaltenen Ols bei 11 mm lieferte zwischen 120—13S° ein Prod., aus dem p-Jodphenetol 
auskrystallisierte. Ais Hauptprod. die o-Verb. vom Kp .730 2 40°. —  l-Methoxy-2-metliyl-
4-jodbenzol, C8H„OJ. Aus o-Kresolmethylather bei 140° in 85°/0ig. Ausbeute. F. 74°. —
1-Metlioxy-3-methyl-4-jodbenzol, C8H 9OJ. Aus m-Kresolmethylather bei 165° neben 
geringen Mengen der 6-Jodverb. u. m-Methoxybenzoesaure, F. 75°. — l-Mcthoxy-
2-jod-4-methylbenzol, C8H 9OJ. Aus p-Kresolmethylather bei 180° in 80%ig. Ausbeute.
Kp. 240°. —  2-Nitro-4-jodanisol, C,H603NJ. Aus o-Nitroanisol bei 160— 180°, F. 98°.—
2-Jod-4-nilroanisol, aus p-Nitroanisol bei 160—170°. F. 96°. Liefert bei der Red. 
das Amin (F. 74°, Hydrochlorid, F. 170°). —  3-Nitro-4-jodanisol. Aus m-Nitroanisol 
bei 160— 170°. F. 62°. —  l-Methoxy-3-amino-6-jodbenzol, C;H 8ONJ. Aus m-Amino- 
anisol dureh Erhitzen mit J, CaC03 u. W. oder dureh Red. von 2-Jod-5-nitroanisol.
Ol. Hydrochlorid, F. 155— 156°. —  4-Methoxy-2-nitrodiplimylharnstoff, C14H 1304N3. 
Aus Phenylisocyanat u. 2-Nitro-4-aminoanisol. F. 164°. —  2-Jod-4-aminoanisol. Aus 
p-Anisidin dureh Erhitzen mit J, CaC03, W. u. A., F. 74°. — 2-Methoxy-5-nitrodiphenyl- 
hanistoff, C14H l30 4N3. Aus dem Nitroanisidin mit Phenylisocyanat, F. 192°. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 52. 1570— 72. April 1930. Lawrence, Kansas.) PoETSCH.

A. Bernardi, Neue Verbindungen von Nickel mit Nitrophenolen. I I .  Mitt. (I. vgl.
C. 1926. I . 3213.) Das Verli. yon Ni(OH)2 gegen Nitrophenole ist analog dem in der 
ersten Mitt. untcrsuchten des Co(OH),. — Ni(OH)2 wird aus einer Lsg. yon NiCl2- 6 H 20 
mit einer etwas unzureichenden Menge NaOH gefallt. Ni(OH)2 wird in frisch gefalltem 
ii. feuchtem Zustand im ObersehuB zu einer in der Kaltc gesatt. Lsg. von o-Nitro- 
phenol in A. gefiigt u. mehrere Stdn. auf dem Wasserbade unter Riickflufi im Sieden 
erhalten. Beim Abkiihlen scheiden sich granatrote Prismen des Salzes C(iHĄ(N02)0 ■ 
Ni-0(N02)C6Hi aus. Swl. in den neutralen organ. Lósungsmm., zers. sich in Mineral- 
sauren. Verbrennt heftig, wenn es auf einem Platinblech der Flamme nahe gebraeht 
wird. — Analog entsteht mit 2,4-Dinitrophenol das Salz Ni[CJI^(NG2)iO\- 
Ni(0H)CBH:.(N02)20 ■ 2 C2I I :>OH. Aus sd. A. fallen bei energ. Abkiihlen dunkelgelbe 
Nadeln, die Krystallalkohol enthalten. Wenn das Salz auf dem Platinblech der Flamme 
nahe gebraeht wird, yerbrennt es noch heftiger ais das Salz der Mononitroverb. — 
Mit Pikrinsaure entsteht das Salz CcH2(N02)3- 0 - N i - 0 - ( N ■ 1 '/„ C2H:f)H . Aus 
der smaragdgriinen Fl. scheiden sich beim Abkiihlen smaragdgriine Krystalle ab, die 
an der Luft yerwittern u. dabei eine citronengelbe Farbę annehmen. Verbrennt auf 
dem Platinblech der Flamme nahe'gebraeht sehr heftig. Das Salz ist lóslicher in den 
iiblichen Lósungsmm. ais die beiden anderen Salze. (Gazz. chim. Ital. 60. 166— 68. 
Febr. 1930. Bologna, Uniy.) F i e d l e r .

A. Bernardi, Neue Verhindungen von Mangan mit Nitrophenolen. I I I .  Mitt. 
(II. vgl. yorst. Ref.) Mn(OH)2, aus MnCl2-6H20 mit einer etwas unzureichenden 
Menge NaOH, wird schnell ausgewaschen u. noch feucht zu einer in der Kalte gesatt. 
alkoh. Pikrinsaurelsg. gefiigt u. das Gemisch einige Tage auf dem Wasserbade im Sieden 
erhalten. Das entstandene Salz entspricht der Formel I. Glanzende rótliche Tafeln.

Das Pikrat ist 11. in W., zl. in A. u. A., nach dem Reinigen ist das Pikrat in frisch dar- 
gestelltem Zustand orangegelb, in trocknem Zustand hellgelb. Wenn es auf dem Platin
blech der Flamme nahe gebraeht wird, yerbrennt es heftig. — Dureh Einw. von 
Mn(OH)2 auf 2,4-Dinitrophenol entsteht das Salz der FormelII. Zl. in W., yerbrennt 
auf dem Platinblech der Flamme nahe gebraeht, weniger heftig ais das Pikrat. —  Mit 
o-Nitrophenol gewinnt man analog das Salz C6//4(A702)0 • M n ■ (J(N02)CttII i , granatrote

schutz.) L in d e n b a u m .

[C„H2(N0s)30]21
I  Mn, OH

(C,H,OH)3
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glanzende Nadeln, dereń Ausbeute aber gering ist. (Gazz. ehim. Ital. 60. 169—71. 
Febr. 1930. Bologna, Univ.) F i e d l e r .

Gunther Lock, Zur Kenntnis der „oxydierende?i“ Wirkungen der Alkalien.
IV. Niłrobenzaldehyde, Nitro- und Halogenbenzylalkohole. ( III. ygl. C. 1930. I. 2404.) 
Naeh M a ie r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 34 [1901]. 4132) sollen die Nitrobenzaldehyde 
mit 35%ig. NaOH ein Gemisch der Azo- u. Nitrobenzoesauren liefern, wobei an- 
genommen wird, daB zuerst Disproportionierung in Saure u. Alkohol eintritt. Die 
Richtigkeit dieser Annahme laBt sich leicht beweisen. Schiittelt man die Aldehyde 
(30 g) mit 60 g 35%ig. NaOH, so wird das Gemisch unter Erwarmung immer diinn- 
fliissiger, erstarrt aber bei ca. 45° plótzlich. GieCt man jetzt in W. u. athert aus, so 
erhalt man aus den ath. Lsgg. die Nitrobenzylalkohole, aus den alkal. Lsgg. die Nitro- 
benzoesduren mit iiber 90% Ausbeute. Die ubrigen Angaben M a ie r s  sind nur teil- 
weise richtig. Die fiir die weitere Rk. erforderliche Temp. liegt bei 75—85° u. wird 
nur bei groBen Ansatzen ohne auBere Erwarmung erreicht. o-Nitrobenzaldehyd liefert 
tatsachlich o-Nilro- u. o-Azobenzoesaure, wahrend m- u. p-Nitrobenzaldeliyd neben 
den Nitrobenzoesauren die Azoxybenzoesauren liefern. Die Azo- u. Azoxysauren wurden 
inihre Methylester ubergefiihrt, welche M e y e r  u .  D a h lk m  (L ie b ig s  Ann. 326 [1903]. 
331) beschrieben haben. Der m-Azoxyester wurde zum Vergleich auch auf einem 
anderen Wege dargestellt u. in den m-Azoester ubergefiihrt. —  Uber die Einw. von 
Atzalkalien auf die Nitrobenzylalkohole liegen mehrere Literaturangaben vor. Vf. 
fand, daB die Einw. von 35%ig. NaOH bei 90—100° (1/2 Stde.) sehr einheitlich yerlauft. 
Die o- Verb. wird in o-Azóbenzoesdure, die ot- u .  p- Verb. werden in to- u .  p-Azoxybenzoe- 
saure umgewandelt. Diese Siiuren wurden wieder ais Methylester gekennzeiehnet. 
Bei der p-Verb. scheinen sich allerdings Nebenrkk. abzuspielen, da ein Teil des Rk.- 
Prod. alkaliunl. war. Die Einw. von 25%ig. NaOH ergab dasselbe Resultat, nur 
waren die Rk.-Prodd. merklieh reiner. Die m-Verb. lieferte hierbei auch ein wenig 
m-Azoxybenzylalkohol (aus Bzl., F. 86°) u. m-Nitrobenzoesaure. —  Zwischen der Einw. 
yon 35%ig. NaOH auf dio Nitrobenzaldehyde u. die Nitrobenzylalkohole besteht 
nach yorst. Ergebnissen eine auffallende Ahnlichkeit, indem die beiden o-Verbb. 
o-Azobenzoesaure, die m- u. p-Verbb. dagegen m- u. p-Azoxybenzoesaure liefern. —  
tlber die Einw. yon Atzalkalien auf die Halogenbenzylalkohole ist nichts bekannt. 
Man sollte erwarten, daB zuerst das Halogen gegen OH ausgetauscht wird u. dann 
die Oxybęnzylalkohole in die Oxybenzoesauren ubergefiihrt werden (vgl. I I I .  Mitt,). 
Es hat sich jedoch gezeigt, daB die Dehydrierung stets der Substitution yorausgeht. 
Die Rk.-Temp. betragt beim p-Jodbenzylalkohol 165— 170°, wie bei der p-Oxyverb., 
bei den m-Halogenbenzylalkoliolen nur 135—140°, ist also viel niedriger ais bei der 
m-Oxyverb. (190°). Ein wesentlicher Uritersehied besteht aber in den entwickelten 
H-Mengen, denn diese betragen bei den Halogenbenzylalkoholen nur 30— 40% der 
berechneten gegenuber ca. 90% bei den Oxybenzylalkoholen. Im  Zusammenhang 
damit erhalt man hier auch keine reinen Oxysauren; z. B. wurde aus dem Rk.-Prod. 
des p-Jodbenzylalkohols reichlieh Benzoesaure isoliert. Den Halogenbenzylalkoholen 
ganz analog yerhalten sich die Halogenbenzaldehyde: gleiche Rk.-Tempp. u. entbundene 
H-Mengen. Daraus folgt, daB die Aldehyde zuerst disproportioniert werden u. die 
Alkohole dann wie oben reagieren. —  Die Bldg. dęr Benzoesaure aus den Halogen
benzylalkoholen ist yergleichbar der Bldg. von Toluol aus dem Benzylalkohol (III. Mitt.). 
Die Halogenatome einerseits, die Oxymethylgruppe andererseits wirken ais H-Accep- 
toren, erstere nur viel starker ais letztere (Ausbeute an Benzoesaure ca. 70, an Toluol 
nur 13%). Ein noch energischerer Aceeptor ist die N 0 2-Gruppe, da sie unter ge- 
eigneten Bedingungen den gesamten H  yerschluckt. Also zerfallt auch die Einw. 
yon Atzalkali auf die Nitrobenzylalkohole in zwei Stufen: Dehydrierung der Oxy- 
methylgruppe u. reduzierende Wrkg. des dabei entstandenen H auf das NOa.

V e r s u c h e. Wenn man bei der Einw. von 35%ig. NaOH auf o-Nitrobenz- 
aldehyd nach dem Erstarren nicht abbricht (ygl. oben), sondern auf dem W.-Bad 
erwarmt, so erfolgt gegen 85° heftige Rk. Man kuhlt, so daB die Temp. nicht iiber 
100° steigt, erliitzt im ganzen yl2 Stde. auf 90— 100°, lóst in W., entfernt m it A. ein 
wenig o-Nitrobenzylalkohol, fallt mit HC1 u. zieht den Nd. mit W. aus. Die wss. 
Lsg. liefert iiber 90% o-Nitrobenzoesaure. Riickstand ist o-Azobenzoesaure, aus Eg.,
F. 236° (korr., Zers.). Ausbeute 80%. Daraus durch Kochen des Ag-Salzes mit CH3J  
in Bzl. der Methylester, C16H 140 JN2, rotbraune Nadeln aus CH3OH, F. 105— 106° 
(korr.). — Beim m-Nitrobenzaldehyd erfolgt die Umsetzung schon bei etwas unter 80°. 
Hior wird das getrocknete Sauregemisch mehrmals mit A. ausgekocht. Aus den alkoh.
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Extrakten erhalt man neben oligcn Prodd. ca. 60% m-Nilrobenzoesaure. Riickstand 
liefert ivie oben m-Azoxybenzoesauremethylesler, C10H 14O6N2, aus Bzl., F. 136,5° (korr.). 
Dieser wurde auch wie folgfc dargestellt: m-Nitrobenzaldehyd nach H u m a ń  u. W e i l  

(Ber. Dtsch. chem. Ges. 36 [1903]. 3470) zu m-Azoxybenzaldehyd reduziert (Iso- 
lierung vereinfacht), diesen mit KMnO., in wss. Lsg. (+  etwas Soda) zur m-Azoxy- 
benzoesaure oxydiert, letztere wie oben verestcrt. —  m-Azobenzoesauremethylesler, 
C1GH 140 4N2. m-Azoxysaure mit Zn-Staub in NH4OH (W.-Bad) zur Hydrazosaure 
reduziert, Filtrat durch Koehen mit AgN03 oxydiert usw. Goldgelbe Blattchen aus 
Bzl., F. 161° (korr.). —  Umsetzung von p-Nitrobenzaldehyd mit NaOH ergab ebenso 
p-Nitrobenzoesdure u. p-Azoxybenzoesaure. Methylesłer letzterer, C10H 14O5N2, gelbe 
Nadeln aus Eg. u. Bzl., F. 204,5—205° (korr.). —  Disproportionierung der Halogen- 
benzaldehyde am besten wie folgt: Langsam in 5—7 Moll. 50%ig. KOH eintragen, 
bis zum Verschwinden des Geruches auf W.-Bad erliitzen (bei den Jodverbb. mehrere 
Stdn., event. unter Zusatz von A.), mit W. verd., Alkohole ausathern, Sauren mit 
verd. H 2S04 fallen, A.-Riickstand event. noehmals mit KOH behandeln. —  Dehydrierung 
der Halogenbenzaldehyde u. -benzylalkoholo mit festem KOH wie friiher. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 63. 855—69. 9/4. 1930. Wien, Techn. Hochsch.) L in d e n b a u m .

Nandor Mailthner, Untersuchungen iiber die y-Resorcylsaure. (Magyar Chem. 
Folyóirat 35. 171— 75. Nov. 1929. Budapest, I I .  Chem. Inst. d. Univ. —  C. 1929.
I I .  34 u. C. 1930. I. 2881.) S a i l e r .

Gust. Komppa, Historische Berichtigung zu meiner Abhandlung: Studien in  der 
Tricyclenreihe. (Vgl. C. 1929.1. 3098.) Vf. hat iibersehen, daB schon Lipp (C. 1920.
I I I .  144) die Trieyclensaure auf einem etwas anderen Wege in Tricyclen ubergefiihrt
hat. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1007. 9/4.1930. Helsingfors.) L in d e n b a u m .

Charles Moureu, Charles Dufraisse und PierreLotte, Luminescenzerscheinungen 
bei den Begleitprodukten des Rubrens. Zwei phosphorescierende Kohlenwassersłoffe: 
„sogenannter brauner“ und gelber Korper. (Vgl. C. 1930- I. 2733.) Wird der ,,so- 
genannte braune“ Korper in benzol. Lsg. der Luft u. dem Sonnenlicht ausgesetzt, so 
wird die Lsg. schnell hcllgelb. Wird diese sodann im Dunkeln auf 80° erhitzt, so 
zeigt sie intensive Luminescenz, welche allmahlich schwacher wird u. verschwindet. 
AuBerlich gleicht die Ersclieinung der beim Rubren beobachteten, ist jedoch anderer 
Art. Die Entfarbung ist liier endgiiltig, u. die Anfangsfarbung kehrt nicht zuruek. 
Die bestrahlte u. erhitzte Lsg. hinterlaBt gelbe Krystalle, welehe, von der Farbung 
abgesehen, noeh alle Eigg. des braunen Kórpers aufweisen (F. 249° usw.). Daraus 
folgt, daB der braune Korper in Wirklichkeit gelb ist u. seine Farbung einer braunen, 
photolabilen Verunreinigung verdankt. — Wird die durch einmalige Bestrahlung
u. Erhitzung von der braunen Verunreinigung befreite Lsg. wieder bestrahlt, so 
lumineseiert sie beim Erhitzen im Dunkeln von neuem. Die Zerstórung der braunen 
Verunreinigung scheint also mit der Luminescenz nichts zu tun zu haben. —  Wenn 
man die bestrahlte Bzl.-Lsg. bei Raumtemp. verdampft u. den Riickstand im Hoch- 
vakuum erhitzt, bis alles dest. ist, so entwickelt sich nur eine Spur Gas (0,1 ccm aus
0,45 g), bestehend aus viel C02 u. wenig N. DaB die luminescierende Substanz nicht 
etwa schon wahrend des Verdampfens der Bzl.-Lsg. zerstórt worden ist (etwa durch
O-Abspaltung aus einem sehr labilen Oxyd), folgt daraus, daB der Bzl.-Riickstand 
noeh die ganze urspriingliche Luminescenz besitzt. Folglich berulit die Luminescenz 
hier nicht —  wie beim Rubren —  auf der Dissoziation eines Oxyds. Auch ein stabiles 
Oxyd liegt nicht vor, denn die Analyse des lumineseierenden Prod. zeigte, daB iiber- 
haupt kein O aufgenommen worden ist. Entweder ist die Erschcinung auf eine sehr 
kleine, analyt. nicht bestimmbare Fraktion der Substanz zuruckzufuliren, oder sie 
ist der Phosphorescenz nahe verwandt. —  Auch der gelbe Korper zeigt eine gliinzende 
Luminescenz, jedoch nur, wenn e r i m f e s t e n Z u s t a n d  bestrahlt u. dann erhitzt 
wird, wahrend die Erscheinung in benzol. Lsg. vollig ausbleibt. Die luminescierende 
Substanz ist bei Raumtemp. recht stabil, so daB das am Licht aufbewahrte Praparat 
immer fahig ist, beim Erhitzen zu luminescieren. Auch diese Luminescenz beruht 
nach den Analysen nicht auf der Aufnahme von O, u. der gelbe Korper ahnelt den 
phosphorescierenden Substanzen noeh mehr, da er nach starker Bestrahlung schon 
bei Raumtemp. lumineseiert. —  Da die Luminescenz bei dem braunen Korper nur 
in Lsg., boi dem gelben nur im festen Zustand liervorgerufen werden kann, sehen Vff. 
die beiden Korper vorliiufig ais yerschieden an. (Journ. Chim. physiąut; 27. 89— 95. 
25/2. 1930. Paris, Coli. de France.) L in d e n b a u m .

Ludwik Szperl, Einwirkung von Schwefel auf organische Verbindungen. X . (IX .
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vgl. C. 1927. I. 2985.) Beim Erhitzen von Phenyl-a-naphthylcarbinol, a-CJ0H 7-CHOH- 
C6 H 5, mit einer kleincn Menge S bildet sich hauptsachlich der entspiechende Ather, 
C10H,-CH(C6H5)- O-CH(C6H5)-C10H 7 u . H 2S. AuCerdem bildet sich Phenyl-a-naphthyl- 
keton u. a-Bevzylnaphthalin.

V e r s u c h e .  (Mitbearbeitet von Romana Goldflam u. Michał Zawadzki.) 
Phetiyl-a-naphiliylcarbinol, aus a-Bromnaphthalin u. Benzaldehyd nach G r ig n a r d . — 
Ather des Phenyl-a-naphthylcarbinols, C34H 20O, erhaltcn durch 3-std. Erhitzen von 
Phenyl-a-naphthylcarbinol mit einer winzigen Menge S auf 195—205°. F. 172,2— 172,4° 
aus Aceton; swl. in A. Beim Erhitzen von Phenyl-a-naphthylcarbinol (1 g-Mol) mit
1 g-At. S auf 185—240° bildete sich Phenyl-a-naphthylkełon, C17H120 =  C10H7-CO-C0H5,
F. 73,5— 75,5° (Oxim, C17H 13ON. F. 152,5—-154° aus wss. A.) u. a-Benzylnaphthalin, 
CJ7H 14; Krystalle aus O Ii:lOH F. 53—56°. Pikrat, F. 100°. (Roczniki Chemji 10 
252— 58. 1930. Warschau, Techn. Hochschulc.) S c h o n f e ld .

Paul Pfeiffer und Ernst Liibbe, Uber Benzoylfluorene. W e r n e r  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 39 [1906]. 1287) erhielt aus Fluoren, Benzocsaureester u. Na ein 9-Benzoyl- 
fluoren von F. 138°. Nach S c h le n k  u. B e rg m a n n  (C. 1929.1. 2644) soli aus Fluoren- 
lithium u. C6H 5-C0C1 ein 9-Benzoylfluoren von F. 180° entstehen u. mit der W e rn e r-  

schen Verb. stercoisomer sein. Vff. haben beide Verbb. nach Vorschrift dargestcllt. 
Die WERNERsche Verb. bildete blaBgelbliche Niidelchen aus CH3OH, Eg. oder BzL- 
PAe., F. 136°, u. besaB die Zus. eines Monobenzoylfluorem, C20H 14O. Die S ch le n k -  

BERGMANNsche Verb. bildete fast farblose Tafeln aus CH3OH, F. 180,5°, dereń Ana- 
lysen nicht auf ein Mono-, dagegen gut auf ein Dibenzoylfluoren, C27H i80 2, stimmtcn.' 
Sie wird durch langeres Schiitteln mit 3,5%ig. alkoh. KOH zum WERNERschen 

Bcnzoylfluoren, Fluoren u. Benzoesaure hydrolysiert, u. die Menge der letzteren ist 
viel groBer, ais von einem Monobenzoylfluoren zu erwarten ware. Auch durch 1/2-std. 
Kochen mit Eg. wird die Dibenzoylverb. glatt zur Monobenzoylverb. hydrolysiert, 
nicht dagegen durch sd. Cyclohexanol, trotz viel hoheren Kp. —  Sodann wurde ver- 
sucht, die WERNERsche Verb. zur Dibenzoylyerb. zu benzoylieren. Sowohl mit 
C0H 5-COC1 in sd. Pyridin ais auch in eisk. C2H 5ONa- oder C2H 5OLi-Lsg. wurde ein 
von dcm obigen verschiedenes Dibenzoylfluoren, C27H 180 2, erhalten, Prismen aus Iso- 
butylalkohol, Eg., CH3OH, F. 191°. Vff. bezeichnen obige Verb. mit a, die neue 
Verb. mit /?. Die beiden Formen unterscheiden sich sowohl krystallograph. (Photo- 
gramme im Original) ais auch chem. fi wird durch sd. Eg. nicht zur Monobenzoyl- 
verb. hydrolysiert, wohl aber durch k. l%ig- alkoh. KOH. Ferner wird fi durch 
KMn04 in k. Pyridin viel leichter oxydiert ais a. Die Umwandlung von a in fi gelingt 
reoht glatt durch ca. 5 Min. langes Erhitzen auf 260°. Diese Isomerie bietet nichts

Ncues; es liegen wohl die beiden 

i ">C • C<." 0 T6 S C < r  6 5 nebenst- Verbb. vor, d. h. die
C„H, ' C6H5 CaH, CO ■ C.H. eino leitet sich von der Enol-,

die andere von der Ketoform 
des Monobenzoylfluorens ab. —  Bei der Darst. des a-Dibenzoylfluorens entstand ein 
Nebenprod., Krystalle aus Methylathylketon, F. 258°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63- 
762— 66. 9/4. 1930. Bonn, Univ.) LlNDENBAUM.

Walther Zimmermann, Die Cliinizarinsulfoeaure (Rufiansaure) ais Fallungs- 
mittel. Vf. beobachtete, daB die Chinizarinsulfosaure (l,4-Dioxyanthrachinon-2-sulfo- 
saure) mit einer Anzahl biolog, wichtiger Prodd. mehr oder minder schwerl. Salze 
bildet, die deshalb zu ihrer Isolierung benutzt werden konnen. Aus wss. Lsg. wurden 
Fallungen z. B. mit Agmatin, A.m»ioniak, Anserin, Arginin, Betain, Brucin, Carnosin, 
Giianidin, Histamin, Histidin, Homobetain, Kreatinin, Łysin, Methylguanidin, Mono- 
methylamin, Morphin, Nicotin, Phmylalanin, P-utrescin, Tetramethylammoniumhydroxyd, 
Trigonellin, Tryplophan, Tyrosin u. mit iliren Salzen erhalten. Die Monoaminosauren 
bilden in W. 11. Salze, konnen aber aus alkoh. Lsg. gefallt werden, woriiber berichet 
werden soli. Die Fallung des Cholins aus A. wird beschrieben. Die Konst. der ver- 
wandten Chinizarinsulfosaure ist dadurch bewiesen, daB sie bei der Oxydation mit 
konz. H N 03 ais Hauptprod. Phthalsaure liefert. Es muB also die S03H-Gruppe mit

den OH-Gruppen am gleichen Kern stehen. Ais La
l i  boratoriumsbezeichnung schlagt Vf. fur die Chini

zarinsulfosaure den Namen Rufiansaure vor, weil sie 
ein Anthrachinonderiv. ist u. die Fallungen rot sind. 
Die freie Base kann aus den Salzen, den Rufianaten, 
durch Umsetzen mit Baryt erhalten werden, mit dem
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dio Rufiansaure ein unl. bas. Bariumsalz liefert. Farbereichem. bieten die Verss. 
Interesse, Weil gezeigt wird, daB einige Prodd. der EiweiBhydrolyse: Arginin, Histidin, 
Łysin, Tyrosin u. a. mit einem sauren Farbstoff in YV. sohwerl. Prodd. bilden; es 
mógen deshalb auch im Mol.-Verband diese Gruppen an dem Zustandckommen der 
Farbung wesentlich beteiligt sein.

V e r s u c h e .  S u l f u r i e r u n g  des  C h i n i z a r i n s .  5g aus Xylol um- 
krystallisiertes, bei 130° getrocknetes Chinizarin werden mit 10 ccm rauchender 
HoSOj yon 20% S03-Geh. 2 Stdn. im Paraffinbad bei 130— 150° in einem offenen 
enghaisigen Kolben erhitzt u. das Rk.-Gemisch nach dem Erkalten in 200 ccm dest. 
W. eingegossen, das ausgefallene rote Pulver abfiltriert, mit wenig dest. W. gewaschen 
u. aus dest. W. umkrystallisiert. Kleine Nadelchen. Ldslichkeit bei 18° ca. 7,2% 
in  W. Lsg. gibt mit 2-n. NaOH zunachst rotviolette, mit AlkaliuberschuB blaue, 
in der Durchsiclit violettstichige Halochromie. Analysiert wurde das schwach hygro- 
skop. Calciumsalz. Calciumrufianat, C28H 140 14S2Ca. — 0,445 g Kreatininhydrochlorid 
in 10 ccm W. + 1 ccm 5°/0ig. H 2S04 gel. u. mit wss. Rufiansaurelsg. gefallt. Aus 
sd. W. braune, rhomb. Tiifelchen. Zers. bei 290—300° unter Aufschiiumen. Krealinin- 
monorufianat, C18H 150 8N3S. Kreatininrufianat wird mit wenig dest. W. + etwas 
NEC, gel. u. die Rufiansaure mit fein gepulvertem Baryt gefallt. Nach seiner Ent- 
fernung ais Carbonat aus der Mutterlauge durch Eindampfen Kreatinin. —  Hislidin- 
dirufianat, C34H 260 16N3S2. F. 305° (Zers.). —  Pulrescindirufianal, C32H 280 14N2S2. 
F. 330— 335° (Zers.). —  Arginin (Diruficinat ?), C34H 30O16N4S2. Zers. 290—300°. — 
Guanidinmonorufianai, C15H 130 7N3S. — Methylgiumidijimonorufianat, C16H 150 7N3S. 
F. 297—300° (Zers.). — Betainmonorufianat, CI0H 19O0NS, sintert bei 217°. F. 320° 
(Zers.). —  Cadarerindirufianat, C33H30O14N2S2. F. 295° (Zers.). —  Spermintetrarufianat, 
C66H 58028N4S4. Zers. bei 275—279°. — Ammoniummcmorufianat, C14Hn O,NS. — 
Cholinmonorujianat, C19H 210 8NS. F. 332° (Zers.) aus alkoh. Lsg. mit alkoh. Rufian- 
saurelsg. — Von allen Prodd. wurde die Lóslichkeit imtersucht. (Ztschr. physiol. 
Chem. 188. 180—88. 7/4. 1930. Wiirzburg, Univ.) ZiMMERMANN.

C. Finzi, Arsenhaltige 2-Methylthiopfienderivate. IV. Mitt. ( III. vgl. C. 1926. 
I. 3601.) [5-MethyltMenyl-(2)]-q'iiecksilberc]ilorid wird erhalten durch Zufiigen von 
2-Methylthiophen in A. zu einem Gemisch von in der Kalte gesatt. Quecksilberchlorid- 
Isg. u. einer Lsg. von Natriumacetat. Aus A. Krystalle, F. 204°. —  [5-Metliylthimyl-(2) ]- 
arsinsaure, C5H 70 3SAs, aus [5-Methylthienyl-(2)]-quecksilberchlorid in Bzl. u. frisch 
destilliertem Arsentrichlorid. Das zuerst entstandene [S-Methylthienyl-fó^-dichlor- 
arsin wird durch Oxydation mit H 20 2 (15%ig) in alkal. Lsg. in die Saure uberfiihrt. 
Aus sd. W. Krystalle, F. 132°. Im  Exsiccator oder beim Erhitzen auf 105° verliert 
die Verb. langsam ein Mol. W. u. geht in das Anhydrid iiber, das nicht schmilzt. — 
[i5-Meihyl-x-nitrotliienyl-(2)\-arsinsaure, C6H 0O5NSAs, aus der vorigen Verb. durch 
Eintragen in ein Gemisch von konz. Schwefelsaure u. Salpetersaure unter Eiskiihliuig. 
Aus wss. A. Krystalle, die sich gegen 270° unter Zers. braunen. Bei der Red. mit 
Na-Amalgam in alkoh. Lsg. liefert die Verb. [5-Melhyl-x-aminothienyl-(2)]-arsinsaure, 
C5H 80 3NSAs, Krystalle, die sich gegen 270° braunen, ohne zu schmelzen. LaBt sich 
•diazotieren u. gibt dann Kupplungsprodd. —  Hydrochlorid, lange Nadeln. —  [5-Alethyl- 
x-aceiylaminothienylĄ2) ]-arsinsćiure, C7H 10O4NSAs, aus sd. W. Krystalle, schmilzt 
nicht bis 260°. — 5,5'-jDimethyl-2,2'-arsenothiopfien, CJOH 10S2As2, durch Red. yon 
[5-Methylthienyl-(2)]-arsinsaure mit unterphosphoriger Saure unter Erhitzen auf 
60— 70°. Die Verb. hat keincn bestimmten F. oder Zers.-Punkt; gegen 62° sintert sie 
zusammen u. bleibt halb fliissig bis 125— 130°, bei welcher Temp. sie vóllig gesehmolzen 
erscheint. 5,5'-Dimethyl-x,x'-dinitro-{2,2')-arsenothiop}ien, C10H 8O4N2S2As2, durch Red. 
von [5-Methyl-x-nitrothienyl-(2)]-arsinsaure mit unterphosphoriger Saure unter Er
hitzen auf 80—85°. Kanariengelbe Krystalle, die sich gegen 185° braunen u. sich bei 
225° unter Schwarzen zers. (Gazz. chim. Ital. 60. 159—65. Febr. 1930. Perugia, 
Univ.) ( F i e d l e r .

Quintino Mingoia, Uber Indolylphosphine. Die Einw. von Phosphortriclilorid 
auf Indolylmagnesiumverbb. wird untcrsueht. Bei der Rk. kónnen entstehen: Tri- 
indolylphosphine, Diindolylchlorphosphine, Indolyldichlorphosphine. Unter den im 
experimentellen Teil angegebenen Rk.-Bedingungen entsteht ais Hauptprod. Tris- 
[indolyl-(3)]-phosphin u. in kleinen Mengen auch Tris-[indolyl-(l)]-pho,sphin. Auch 
mit 2- u. 3-Methylindolyl-Mg-Verbb. wurde die Rk. ausgefiihrt. —  Tris-[indolyl-(3)~\- 
phosphin, C21H 18N3P (I), aus Indolyl-MgBr in ath. Lsg. mit PC13 in wasserfrciem A. 
Die Rk. verlauft unter schwacher Warmeentw., es wird dann noch eine Stde. auf dem
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Wasserbade erwarmt, das Rk.-Prod. mit Eis zers. u. mit NaHC03 neutralisiert. Prismat. 
Krystalle (aus Aceton u. dann aus A.). F. 195— 196°. —  Ais Nebenprod. entsteht 
Tris-\indolył-(l)]-phosphin, C24H ,8N3P (II), aus wasserfreiem Methanol mkr. Pulver, 
F . 223—225°. -— Tris-[2-methylindolyl-(l)]-phosphin, C27H 24N3P, aus 2-Methylindolyl- 
MgBr u. PC13 analog der vorigen Verb. Aus wasserfreiem Methanol mkr. Krystalle, 
F. 180°. —  Tris-[3-methylindolyl-(2)]-phosphin, C27H 24N3P, analog der vorigen Verb. 
aus PC13 u. 3-Methylindolylmagnesiumbromid. Aus Lg. Nadeln, F. 156— 158°, un- 
yeranderlich an der Luft, braunen sich allmahlich etwas am Licht, 1. in k. Methanol, 
A. u. A. u. in w. Bzl. — Jodmełhylat, C28H 2-N3JP, aus A. Nadeln, F . 171°. (Gazz. chim. 
Ital. 60. 144— 49. Febr. 1930. Pavia, Univ.) F i e d l e r .

Gustav Heller, Umwandlung von Chinazolonen in Triazolderiralc. I I .  (Nach 
Verss. von Rudolf Meeke.) (I. ygl. C. 1929. I. 73.) Entsprechend der 1. c. gegebenen 
Formulicrung miissen zwei isomere Diacyl-o-aminobenzhydrazide I u. I I dasselbe 
Triazol liefern. Das traf auch im Falle R  u. R ' =  CH3 u. C6H5 zu, dagegen im Falle 
R  u. R ' =  C0H5 u . p-Chlorphenyl anscheinend nicht, denn die Triazole zeigten FF. 204 
u. 212° (1. c.). Zur Klarung des Falles haben Vff. die ais Zwischenprodd. anzunehmenden 
Ghinazolone IH u. IV dargestellt. Diese lieferten denn auch mit Alkałi dasselbe Triazol 
von F. 205°, welches jetzt iibrigens auch aus den beiden Hydraziden direkt erhalten 
wurde. In  letzteren ist 1. c. die Stellung der Acyle irrtiimlich yertauscht worden, 
denn das erste Acyl tritt stets in die Hydrazingruppe ein (vgl. C. 1926. I. 1581).

T  p  t t  ^-NH-CO-R T T  p  T T  ^ N H  • CO • B'
1  u«n ^ C 0 • N H ■ N H • CO• R' '‘̂ CO-NH-NH-CO-R

TII C H t y  C H / N= ? - C^ - CI
6 4< CO-N.NH-CO-C0H4-C1 6 4< CO.N-NH-CO.C6H6

V e r s u c h e .  Darst. der aeylierten Hydrazide yerbessert. —  o-Aminobenzoe- 
saure-[p'-chlorbenzoyl]-hydrazid. o-Aminobenzhydrazid in Essigester bei 60° tropfen- 
weise unter Riihren mit p-Chlorbenzoylchlorid in Essigester yersetzen, ausgefallenes 
Hydrochlorid mit Soda zerlegen. Aus A., F. 225°. —  o-Benzaminobenzoesaure-\jp'-chlor- 
benzoyl]-hydrazid. Durch Benzoylierung des yorigen in Pyridin. Aus A ., F. 220°. —  
2-Phenyl-3-[p-chlcrbenzamino]-chinazolon-(4), C21H 140 2N3C1 (III). Aus yorigem bei 
250° (ca. 1 Stde.). Nadeln aus verd. A., F. 212°. —  o-Aminobenzoesaurebenzoylhydrazid. 
Wie oben. F. 178° (ygl. 1. c.). —  o-[p'-Chlorbenzamino]-benzocsdurebenzoylhydrazid, 
C21H 1603N3C1. A us yorigem mit p-Chlorbenzoylchlorid in Pyridin. Aus Essigester, 
Aceton, Chlf., Bzl.-Lg., F. 233°, dagegen aus Eg. F. 217°. —  2-[p-Chlorphenyl]-3- 
benzaminochinazolon-{4), C21H 140 2N3C1 (IV). Aus yorigem wie oben. Nadeln aus 
Essigester, F. 297°. —  l-[o-Carboxyphenyl]-2-phenyl-5-[p-chlorphenyl]-l,3,4-triazol, 
C21H 140 2N3C1. III oder IV mit yerd. NaOH auf Dampfbad erhitzen, nach vólliger 
Lsg. (ca. 3 Stdn.) mit Essigsaure fallen. Nadeln aus 50%ig. Essigsaure, F. 205°. 
(Journ. prakt. Chem. [2] 126. 76— 80. Marz 1930. Leipzig, Univ.) L indenbaum .

R. stolle, F. Pollecoff imd Fr. Henke-Stark, Ober Tetrazoldihydridabkommlinge. 
Wie schon St o l l e  u . P e r r e y  (C. 1930. I. 2416.) andeuteten, laBt sich 1-Phenyl-
4-methyl-5-łhiokłrazoldihydrid-(4,5) (I) zur 5-Oxoverb. (II) oxydieren (Formeln vgl. 
1. c.). II wird durch sehr langes Kochen mit 40%ig. NaOH in C0H 5-N3, C02 u. CH3-NH2 
gespalten u. liefert bei der Red. mit Na in A. neben anderen Spaltprodd. auch etwas 
symm. Phenylmethylhamsloff, welcher auch in sehr geringer Menge entsteht, wenn 
man I  in h. Perhydrol eintragt. Durch diese Rkk. sind die Formeln I  u. H sicher be- 
wiesen. —  In  Fortsetzung friiherer Unterss. (C. 1929. I. 2986) wurden durch Einw. 
yon Diphenylendiazomethan auf dieselben Bis-[telrazolyl-(5)]-disulfide (Formeln ygl.
1. c.) die Verbb. IH bzw. IV erhalten. Neben IH (IV) mit R  =  C0H6 entsteht auch 
wenig VH. IH (IV) (R =  C0H5) liefert durch reduktiye Spaltung V u. dieses durch 
Oxydation VI u. ais Nebenprod. symm. Phenyl-ms-fluorenylharnstoff (Konst.-Beweis 
fiir V u. VI).

V e r s u c h e .  l-Phenyl-4-methyl-5-oxotetrazoldihydrid-(4,5), C8H 8ON4 (H). Durch 
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langeres Schiitteln von I mit Brorawasser (4 Moll.). |Die Oxydation gelingt auch gut 
m it KMn04 in W. oder mit H 20 2 in A. Durch fraktionierte Krystallisation aus A. 
Niidelchen, F. 72°, m it W.-Dampf fliichtig, bestandig gegen konz. HC1 bei 250°. —
l-[Bromphenyl]-4-methyl-5-oxotetrazoldihydrid-(4,5), C8H-ON4Br. Aus I  oder I I  mit 
iiberschussigem Bromwasser. Krystallpulyer aus A., F. 103°, unl. in Alkalien u. 
Sauren. — l-[Nitrophe7iyl]-4-methyl-5-oxotelrazoldihydrid-(4,5), C8H 70 3N5. Aus II 
mit starker HN03. F. 168°.— l-[NitrophenyV\-5-oxytetrazól, C-H50 3N5. Aus 1-Phenyl- 
5-oxytetrazol mit HN03 (D. 1,35) bei 150° (5 Stdn.) im geschlossenen GefaB oder 
besser mit HN03-H2S04. Niidelchen aus Eg., Zers. bei 213°, 11. in Alkalien, in W. 
deutlich sauer. Mit alkoh. AgN03 gelatinóser Nd., unl. in NH40H, 11. in HN03. — 
4,4'-[I)iphenylenmethylen~\-bis-\l-phenyl-5-ihio-4,5-dihydrotetrazol] (nach III) bzw. 
5,5',5,5'-Dithio-4,4’-\diphenylenmethylen'\-bis-[l-phenyl-4,5-dihydrotetrazol\ (nach IV), 
C27H 18N8S2. Bis-[l-phenyltetrazoiyl-(5)]-disulfid mit Diphenylendiazomethan in Bzl.
10 Stdn. kochen, nach Einengen Nd. mit CH3OH auskoehen (Entfernung von etwas VII). 
Krystallpulver aus A. oder Eg., F. 162° (Zers.), unl. in Sauren u. Alkalien. Mit h. 
alkoh. AgN03 Nd. —  l-Phenyl-4-ms-flu<yrenyl-5-thiotelrazoldihydrid-(4,5), C20H 14N4S (V). 
Durch Erwarmen des yorigen mit Zn-Staub in Eg. + konz. HC1, wobei V ausfallt. 
Niidelchen aus A., F. 186°, unl. in Sauren u. Alkalien. Mit alkoh. HgCl2 nach einigem 
Stehen Nd. Aus dem Eg.-HCl-Filtrat mit W .: l-Phenyl-5-mercaplotetrazol. — 1-Phenyl-
4-ms-fluorenyl-5-oxotetrazoldihydrid-(4,5), C20Hi4ON4 (VI). Aus V mit Perhydrol in A. 
(W.-Bad), Rohprod. aus Eg. fraktioniert krystallisieren. F. 192°, unl. in Sauren u. 
Alkalien. —  symm. Plienyl-ms-fluorenylliamstojf, C20H 16ON2. Nebenprod. yon VI. 
F. ca. 300° (Zers.). — Bis-[l-phe7iyltetrazolyl-(6)]-ather des Diphenylendimercaplo- 
methans, C27H 18N8S2 (nach VII). 1. Neben D I (IV) aus den methylalkoh. Ausziigen.
2. Aus l-Phenyl-5-mercaptotetrazolsilber u. 9,9-Dichlorfluoren in Bzl. unter Druck 
(140°, 5 Stdn.). Blattchen u. Niidelchen aus A., F. 159° (Zers.), unl. in Sauren u. 
Alkalien. Mit h. alkoh. AgN03 Nadelchen, wl. in NH40H. — 4,4'-[Diphenylenmethylen]- 
bis-[l-methyl-5-thio-4,5-dihydrotetrazol] (nach III) bzw. 5,5',5,5'-Dithio-4,4'-[diphenylen- 
methylen]-bis-[l-methyl-4,5-dihydrolelrazol] (nach IV), C17H 1(N8S2. Aus Bis-[l-methyl- 
tetrazolyl-(5)]-disulfid wie oben. Krystallpulyer aus A., F. 181° (Zers.), sonst wie 
obige Verb. —  Bis-[l-inethyllelrazolyl-(5)]-dther des DiphenylendimercapUmetlians, 
C17H 14N8S2 (nach VII). Aus l-Methyl-5-mercaptotetrazolsilber wie oben. Gelbbrauncs 
Krystallpulyer aus A., F. 172°, sonst wie obige Verb. —  [Oxymethyl]-ather des 1-Plienyl-
5-oxytetrazols, C8H 80 2N4 (VIII). Aus l-Phenyl-5-oxytetrazol mit sd. verd. Formalin. 
Krystallpulyer, F. 74°. Wird langsam durch W., sofort durch Alkali in die Kom
ponenten zers. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 965—72. 9/4. 1930. Heidelberg, IJniy.) Lb.

E. H. Volwiler und D. L. Tabem, 5,5-Substiluierte Barbitursauren. Vff. stellten 
eine Reihe isomerer amylsubstituierter Barbitursauren her u. untersuchten die pharma- 
kolog. Wirksamkeit. Wurden die Lsgg. der Na-Salze weiBen Ratten subcutan injiziert, 
erwiesen sich yoń den synthetisierten Verbb. die Ałhyl-[-l-tnethylbulyl]- u. die Athyl- 
\2-methylbutyl]-barbilursauren am wirksamsten.

V e r s u e h e. Die Barbitursauren wurden durch Ein w. yon Harnstoff auf die 
entsprechenden disubstituierten Malonester bei 80— 85° in Ggw. yon Na-Athylat her- 
gestellt u. durch Umkrystallisieren aus A. oder W. oder einem Gemisch der beiden 
gereinigt. — n-Amylallylbarbitursaure. Aus n-Amylallylmalonester (Kp .50 190— 195°). 
Aus W. F. 97— 100°. —  Athyl-\2-methylbutyV\-barbitursaure. Aus Athyl-[2-mcthyl- 
butyl]-malonester (Kp .37 160— 165°). Aus dem Na-Salz durch Fallen mit C02 F. 135 
bis 136°. — n-Bulyl-[2-methylbułyl]-barbitursdure. Aus n-Butyl-[2-methylbutyl]-malon- 
ester (Kp.22 165— 170°). Aus verd. A. F. 146— 148°. —  n-Butyl-n-amylbarbilursaure. 
Aus n-Butyl-n-amylmalonester (Kp .55 185— 193°). Aus A. u. dem K-Salz mit C02. 
F. 118—120°. —  Isopropyl-n-amylbarbilursaure. Aus dem Isopropyl-n-amylmalonester 
(Kp .50 186— 190°). Aus W. F. 100— 102°. —  Isohutyl-n-amylbaibiiursaure. Aus Iso- 
butyl-n-amylmalonester (Kp .47 1 84— 192°). Aus A. F. 105— 107°. —  Isobutylisoamyl- 
barbitursaure. Aus Isobutylisoamylmalonester (Kp.35 170— 176°). Aus 50%ig. A.



3440 D . O rg a st isc h e  C h e m ie . 1930. I.

F. 146—147°. —  Allyl-[2-niethylbuiyl]-barbitursdure. Aus Allyl-[2-methylbutyl]-malon- 
ester (Kp. 26 154—167°). Aus W. F. 97— 99°. —  n-Butyl-[l-athylpropyl]-barbilursdure 
Aus n-Butyl-1-athylpropylmalonester (Kp .40_50 155— 170°). Aus W. F. 108— 109°. — 
Athyl-[l-methylbutyl]-barbitursaure. Aus Athyl-[l-methylbutyl]-malonester (Kp.14 133 
bis 140°). Aus A. F. 129— 130°. —  n-Butyl-[l-methylbulyl]-barbilursdure. Aus n-Butyl- 
[l-mothylbutyl]-malonestcr (Kp .20 145— 150°). Aus verd. A. F. 111— 112°. —  n-Butyl- 
[l-methylheptyl]-barbitursaure. Aus n-Butyl-[l-methylheptyl]-malonester (Kp.16185 
bis 190°). —  Allyl-[l-melhyUięptyl]-barbilursaure. Aus Allyl-[l-methylheptyl]-malon- 
ester (Kp .10 165°). Aus W. oder verd. A. F. 148— 150°. (Journ. Amor. chem. Soc. 52. 
1676—79. April 1930. North Chicago, Illinois, Abbot Lab.) P o e t s c h .

S. Otolski, Beilrag zur Kenntnis der chemischen Eigenschaften des Piperazins. 
Einwirkung iton Jod und Jodwasserstoff auf Piperazin. Bei Einw. yon fein gepulvertem 
J  (1 Mol.) auf Piperazinhydrat (3 Moll.) in Ggw. von W. bildct sich Piperazinmono- 
jodhydrat, C4H 10N2-HJ, das vom Yf. ais Jodimin fiir phaimazeut. Zwecke venvendet 
wird. Dio gleiche Verb. erhiilt man dureh Versetzen von Piperazinhydrat mit der 
berechneten Mengo H J. Kiystalle; sil. in W., wl. in A.; unl. in A., Aceton u. Chlf. 
Zers. sich oberlialb 240°. Macht aus CH3MgJ (nach Zerew itinow ) 3 g-Mol CH, 
frei —  Piperazindijodhydrat, C,H10N2' 2 H J, aus Piperazin u. uberschussigem H J; 
sil. in W .; wl. in A .; unl. in A. Zers. sich oberhalb 250°. —  N,N-Dijodpiperazin, C4HSN2 J 2, 
erhalten dureh Veireiben yon 11,5 g Piperazinhydrat mit 10 g Jod u. Zusatz von 
50 ccm W. Gelbe, spater braun werdende Krystalle; zcis. sich oberhalb 100°. Unl. 
in W. u. A.; etwas 1. in A., bcssei in Aceton. Riecht jodoformartig; wird dureh h. W. u. 
Laugen zers. Daneben entstand bei der Einw. von Piperazin auf J  das Monojodhydrat 
des Piperazins. —  In  Ggw. yon KOH bildet sich bei Einw. yon J  auf Piperazinhydrat 
Dijodpiperazin u. K J. — Dijodpiperazin reagiert mit wss. Diathylamin unter Bldg. 
von Diathylaminliydrojodid. Analog entsteht aus Dijodpiperazin u. wss. Piperazin 
bei 70—80° das Hydrojodid des Piperazins. (Roczniki Chemji 10. 259— 71. 1930. 
Warschau.) ScHÓNFELD.

Karl Morsch, Uber die Einwirkung von Chloralhydrat und Hydrozylamin-Hydro- 
chlorid auf die isomeren Phenylemliamine. Vff. untersuchen die Einw. von Chloral
hydrat (I) u. Iiydroxylaminhydrochlx)rid (II) auf die 3 Phenylendiamine in Anlehnung 
an die Arbeitsweiso von M a r v e l  u . H ies (Organie Syntheses 1925, Bd. V, S. 71) u. 
an eine ahnliche Unters. von B o r s c h e  (C. 1924. II. 967) am p-Phenylendiamin. Bei 
Einw. auf o-Phenylendiamin (III) wurde Oxychinoxalin (IV bzw. V), bei Rk. mit 
m-Phenylendiamin (VI) wurde das m-Di-isonilrosoacet-phenyUndiamin (VII) erhalten, 
dessen Kondcnsation mit H 2SO,] nur zu dem Halbkondensat, dem m-Isonitrosoacel- 
a?ninoisalin (VUI bzw. IX) fiihrte. Mit p-Phenykndiamin (X) ergab sich wie bei 
B o r s c h e  (1. c.) das p-Di-isonitrosoacet-phenylmdiamin, dessen halbseitige Konden- 
sation das p-Isonitrosoacetaniinoisalin lieferte.

V e r s u c h e .  (Unter Mitarbeit yon Werner Schulze.) OxycMnoxalin, 
CsH6ON2 (IV bzw. V). Eintragen der wss. Lsg. von 0,04 Moll. des Chlorhydrats von
I I I  u. 0,26 Moll. H in eine wss. Lsg. von 0,09 Moll. I  + viel krystallisiertem Na2S0., 
u. Erhitzen auf 65° dureh 20— 25 Min.; Absaugen yon etwas Harz, Zusatz von Eis 
u. wiederholtc Krystallisation der gelben Ausscheidung samt der dureh folgende 
Neutralisation mit Soda erhaltenen aus A., Bzl., Nitrobzl. oder Essigester. Gelbliehe 
Nadeln, F. 269,5— 271° (unkorr.), ist sublimierbar, Ausbeute 40— 50%- —  m-Di-iso- 
nitrosoacelat-phenylendiamin, C^U^O^N± (VII). Analog aus I, I I  u. dem Chlorhydrat 
yon VI unter schneller Erwarmung zwecks Zuriickdrangung der Harzbldg. Nach 
langerem Stehen braune Ausscheidung absaugen, mit der dureh W.-Fallung des Filtrąts 
erhaltenen yereinigen, waschen u. troeknen, Ausbeute 80°/o- Reinigung: Losen in
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uberschiissiger, 7,5°/0ig. KOH (ł/2 Stde. am W.-Bad.), h. filtrieren, Ansiiuren nacli Er- 
kalten mit yerd. HC1 bis zur Kongobliiuung, Trocknen im Vakuum bei 80°. —  m-lso- 
nitrosoacetaminoisatin, C10ff7O4Ar3 (V III bzw. IX). Eintragen von YH  unter bestiindigem 
Ruhren in konz. H 2S04 bei 50°, dann Erhitzen auf 80°, wobei 10 Min. gehalten wird. 
Verd. nach. Abkiililung mit Eis auf das 10— 12-fache Vol., griindliches Waschen des 
Nd. mit W. (Entfernung der H 2S04), dann Trocknen bei 80° im Dampf-, sehlieBlich 
im Vakuumtrockenschrank. Ausbeute 62°/0. —  -p-Di-isonitrosoocet-phenylendiamin, 
OioHioOtNi- Losen yon X  in W. + konz. HC1 unter Erwarmen, dann Zusatz von I I  
(die Żufiigung von I  ist im Original weggelassen, der Ref.), Erhitzen zum Sd. im Verlauf 
yon 30 Min. u. Erhalten im Sd. durch 1—-2 Min. Nach Erkalten Waschen des braunen 
Nd. u. Trocknen bei 80° im Dampf- u. Vakuumtroekenschrank. Ausbeute 67%, yer- 
kohlt uber 300°, kann aus KOH umgefallt werden. —  p-Isoiiitrosoacetaminoisatin, 
CwHfiJSTz. Kondensation wie beim m-Deriv. Umfallung aus KOH, rotbraunes 
IJulver, Ausbeute 65%. (Monatsh. Chem. 55. 144— 50. Marz 1930. Innsbruck, 
Univ.) H e rz o g .

Praphulla Chandra Guha und Shanker Rao A. Saletore, Bildung heterocyc- 
lischer Verbindungen aus Carbaihoxythiocarbamidsdureathylester. (Journ. Indian 
Inst. Science. Serie A. 13. 11— 20. 1930. — C. 1930. I. 73.) L in d e n b a u m .

Heisaburo Kondo und Tohoru Kondo, Uber das Alkaloid „Coclaurin“ von 
Cocculus laurifolius, D. C. Kurze Reff. nach Journ. pharmac. Soc. Japan vgl. C. 1926.
I. 1204. 1927.1. 2203. 1928. I I .  55. 1929. I. 1112 ; ferner Kondo, Tanaka u. Noto,
C. 1929.1. 1112. Nachzutragen ist: Zur Gewinnung des Coclaurins wurde das Pflanzen- 
material 3-mal mit 90%ig. A. 24 Stdn. digeriert, Ausziige verdampft, Ruckstand 
mit 5%ig. H 2S04 ausgezogen, Lsg. mit Soda alkalisiert, in der Warme mit A. extrahiert, 
ath. Lsg. mit konz. HC1 behandelt, Hydrochlorid mit Chlf. gewaschen, aus A. um- 
krystallisiert. Ais Drehwort des Coclaurins wird jetzt [«]d2x =  +0,90° in CH3OH 
angegeben. — Trimelhylcoclaurin, C20H 25O3N. In  ćH 3OH mit ath. Diazomethanlsg. 
(2 Tage). Nadeln aus absol. A., F. 202—203°. Chloroplatinat, (C20H2603N)2PtCl6, 
Krystalle aus absol. A., dann Amylalkohol-Chlf., F. 202°. Pikrat, C28H 28O10N4, gelbes 
Krystallpulyer aus A., F. 168°. —  Bei der Zinkstaubdest. des Coclaurins entstehen 
auch sehx geringe Mengen eines KW-stoffs, gelbliche Bliittchen aus A., F. 188— 189°. — 
Triathylcoclaurinhydrochlorid zeigt [o:]d29 =  +0,66° in W. (Journ. prakt. Chem. [2] 
126. 24— 52. Marz 1930. Tokio, Univ.) Lindenbaum.

Heinrich Wieland und Toshio Hoshino, Uber Chiiwvasdure. I I .  (I. vgl. C. 1927.
I . 2832.) Da die Bldg. der Novasaure (II) aus der Chinovasaure (I) nicht besonders 
leicht yerlauft u. die Hydrolyse von H  nicht zu I  zuriickfuhrt, ist es kaum wahrscheinlich, 
daB H  daś wahre Laeton von I  darstellt. Vff. verlassen daher die friihere Auffassung, 
daB das OH in I  in y zu einem der beiden C02H  stehe, u. nehmen an, daB bei der 
Bldg. von I I  durch W.-Abspaltung zuerst eine Doppelbindung entsteht, welche sodann 
an die fiir dio Lactonisierung geeignete Stelle yerschoben wird. — Das schon 1. c. 
erwahnte intensiy gelbe Oxydationsprod. yQn U, C30lI10Oe (IH), ist keine Saure mehr 
u. wird durch alkoh. Lauge in eine farblose Saure GS0Hi2O7 ubergefiihrt, welche durch 
Cr03 zu einem Keton C20Hi0OB oxydiert wird. Ferner laBt sich IH  zu einem farblosen 
phenol. Dihydroderiv. hydrieren, aus dem es durch Cr03 glatt zuriickgebildet wird. 
IH  ist danach sicher ein o-Chinon u. erleidet wie Phenanthrenchinon die Benzilsaure- 
umlagerung; das Keton entspricht dem Fluorenon:

H O ^C O jH
/C O — CO. / C ^  ^CO>

> -  — >■ -<
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Durch Belichtung geht IH , welches Vf. Novachinon nennen, in eine farblose Modifikation 
■iiber. Da man auch von I  aus zu einem o-Chinon gelangen kann (vgl. unten), ist das 
Vorhandensein eines Benzolkerns in I  sichergestellt. Vielleieht gehort dieser einem 
im iibrigen hydrierten Phenanthren an. —  Dio Cr03-Oxydation von H  beschrankt sich 
nicht auf dio Chinonbldg., denn IH  enthalt 2 H woniger ais das einfache Chinon yon I I  

n. kein C02H  mehr. Wahrscheinlich ist ein tert. H-Atom einer Seitenkette zu ^C-OH  
oxydiert worden, u. dieses hat sieh mit dem COaH lactonisiert. IH  ist also ein Dilacton, 
womit auch soino Eigg. im Einklang stehen. Denn das Keton C29H 40O5 liefert mit Na 
u. A. unter reduktiver Aufspaltung der beiden Lactongruppen die Dicarbcmsaure 
Ci3Hu O& u. eine durch C02-Abspaltung aus dieser gebildete Monocarbonsaure CtiHu 03.
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Die CO-Gruppe wird nicht angegriffen. — Zu I I I  gelangt man auch yon der Anhydro- 
chinorasaure, C30H 44O4 (1. c.), aus. Dieselbo wird durch KMń04 zu 2 wahrscheinlich 
stereoisomeren Sauren O30Hu Os u. diese durch Cr03 in Eg. zu I I I  oxydiert. Offenbar 
werden folgende Rk.-Stufen durchlaufen: Addition yon 2 OH an die Doppelbindung 
der Anhydrochinoyasauro, Bldg. des 1. Lactonrings, Oxydation des Benzolkerns zum 
o-Chinon, Bldg. des 2. Lactonrings:

+ 20H -H„0 +20 -H ,0

C3o H ,A  >- C,0H46O8 >■ C30H44O6 C30H40Oa.

Die Bldg. von I I I  einerseits aus II, andererscits aus Anhydrochinovasiiure wirft einiges 
Licht auf die gegensoitige Lage der beiden C02H  in I. Die beiden Lactonringe miissen 
von benachbarten C-Atomen aus geschlossen sein (niihercs vgl. Original).

Von I  selbst konnte bisher kcin definiertes Oxydationsprod. erhaltcn werden.
I  wird von KMn04 oder Cr03 viel leiclłter oxjrdiert ais II, u. zwar wahrscheinlich an 
der Carbinolgruppe. Schiitzt man das OH, so kann man auch hier zu einem o-Chinon 
gelangen. Vff. haben die Tribenzoylchinovasaure oxydicrt u. infolge Abspaltung der 
an den C02H  haftenden Benzoyle ein Benzoylchinon C37HtiOs erhalten. Dieses wird 
durch alkoh. KOH iiber das (nicht isolierte) benzoylfreie Chinon C3oH40O7 in eine 
Glykolsaure C30//42(98 umgewandelt, welche —  wie obige Saure C30H42O7 —  eine Dilacton- 
saure ist. Chinon u. Glykolsaure enthalten hier 1 O mehr, weil das anfanglich benzoylierte 
OH yon I  noeh vorhanden ist. Es sollten also 2 tert. H-Atome oxydiert worden sein, 
um mit den beiden (benzoylierten) C02H Lactone zu bilden. Die doppelte Lactonisierung 
konnte jedoch auch nach e i n e m  C-Atom hin erfolgt sein unter Bldg. der Gruppe 
O-CO- • • -C- • • -CO-O. Derm bei der Oxydation des Benzoyl- oder Acelylchinovasdure-
I________✓S________ I

dimeihylesters werden 2 H  durch O ersetzt, u. die gebildeten Yerbb. sind nicht acylier- 
bar. Die anscheinend entstandene CO-Gruppe kann zwar mit den benzoylierten, nicht 
aber mit den yeresterten C02H ein Dilacton bilden. —  Die Saure C30H42O8 wurde 
durch Cr03 zu einer zweibas. Saure 6'„9//;l309 u. einer neutralen Verb. C?sHseOs ab- 
gebaut. — Bei der Oxydation der Tribenzoykhinoyasaure entsteht ein -Nebenprod. 
C37//40Oc. Dio entbenzoylierte Verb. C30H12Os ist neutral u. muB ein Oxydilacton sein. 
Sio ist zu einer Saure C30Hi0Os oxydierbar.

In  der Brenzchinomsaure (IV) befindet sich das OH nicht in Reichweite des C02H, 
denn sonst miiBte bei der hohen Bildungstemp. Lactonisierung eintreten. Die sek. 
Carbinolgruppe konnte durch Dehydrierung zur Ketonsaure noeh nicht bewiesen werden. 
Die augenblickliche Rk. von IV mit KMn04 u. Br liiBt auf eine Doppelbindung schlieBen, 
welche durch Aufspaltung eines Ringes entstanden sein miiBte. Die katalyt. Hydrierung 
ist allerdings noeh nicht gelungen. Durch KMn04-0xydatk>n von IV entsteht ein 
Laclon C29H4iOs, offenbar durch Addition von 2 OH an die Doppelbindung, Oxydation 

der Gruppe CH(OH) zu CO u. auBerdem eines tert. ^5CH zu p=C- OH u. Lactonisierung 
des CO,H mit einem der 3 OH. Die verbleibenden 2 OH sind acetylierbar. Daneben 
wurde eine einbas., acetylierbare Saure C29J6T4404 isoliert, wohl gebildet durch Oxydation 

des CH(OH) zu CO u. eines ^>C-H zu —C-OH. —  Durch Cr03 wirdIV zu einer Saure 
von der wahrscheinlichen Zus. C24//3404 oxydiert, welche fiir ein Chinon zu wenig O 
enthalt u. durch Alkali nicht nach Art der Benzilsiiureumlagerung yerandert wird. 
Das Aeetylderiv. yon IV liefert mit Cr03 eine Saure von der wahrscheinlichen Zus. 
C26//3805, dereń Entacetylierungsprod., C24jSr3IJ04, durch Cr03 zu obiger Saure c 21h 3404 
oxydiert wird. Dies ist ein weiterer Beweis fiir dio CH(OH)-Gruppe in IV. C24H 340 4 
ist eine Ketonsaure. —  Mit Br liefert IV glatt eino Verb. C2iHis03Br, aber nicht infolge 
Substitution, da die Verb. keine Saure mehr ist, sondern ein Lacton. Offenbar addieren 
sich 2 Br an die Doppelbindung, u. dann spaltet sich HBr mit dem C02H  ab. Pyridin 
nimmt aus dem Bromlacton HBr heraus unter Bldg. einer Saure C2iHti03, welche durch 
KMn04 zum Laclon u. zur Saure C20Hu Oit durch Cr03 zur Saure
oxydiert wird. Diese 3 Oxydationsprodd. sind ident. mit den aus IV direkt erhaltenen 
(ygl. oben). Die Annahme, daB Saure C29H 4403 die IV entspreehende Ketonsaure sei, 
ist unrichtig, da die Saure acetylierbar ist, also OH enthalt. Demnach wiirde die 
CH(OH)-Gruppe in IV durch die Oxydationsmittel nicht beriihrt werden, u. die Rkk. 
mit Br u. Cr03 wurden sich an der Doppelbindung abspielen. -— Das Acetylderiv. 
von IV liefert mit Br das entspreehende acełylierte Bromlacton.

V er su che.  Novasaure (II). Aus I  mit ZnClj in Eg. (130°, 1 Stde.). Schwach 
sauer, auf keine Weise reduzierbar. —  Bei der Ożydation von I I  mit Cr03 in k. Eg.
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entsteht wenig IH , auBerdem eine mit m  isomere farblose Verb. von F. 280°. — Ve,rh. 
C3t>Hl2Oa. Durch Hydrierung von I I I  in Eg. + P t02. Nadeln aus Bzl., F. 267—268°,
1. in Alkali (tief orangegelb). Mit FeCl3 in A. tiefrotbraun. —  Glykolsdure C30Hi2O-. 
Aus I I I  mit k. methylalkoh. KOH (2 Stdn.), mit HC1 ansiiuern, CH3OH im Vakuum 
entfernen, Flocken in A. aufnehmen, mit Soda ausschutteln, wobei die Saure im A. 
bleibt. Nach Einengen A.-haltige Krystalle, A.-frei F. 183— 185°. —  Kelodilaclon 
OiaHi0Os. Aus voriger mit Cr03 in Eg. (W.-Bad), mit W. fallen, in A. aufnehmen. 
Prismen aus A., F. 198—199°, mit h. alkoh. KOH einbas. titrierbar. —  Red. dieser 
Verb. mit Na in sd. absol. A., nach Zusatz yon W. mit HC1 fallen, Nd. in A. aufnehmen, 
Sauren mit Soda ausziehen. Dereń ath. Lsg. liefert beim Einengen Monocarbonsaure 
CoSHu 03, Stabchen aus A., dann A., F. 244—245°. Durch Verdampfen der ath. Muttor- 
lauge u. Zusatz yon Bzl. die Dicarbonsaure Cn Hu Os, Prismen aus A., Zers. bei 330°. — 
Anhydrochinovasaure. Besser aus Aceton umkrystallisieren. F. 235°. —  Sauren 
C30H4i05. Aus yoriger in 2%ig. KOH mit l,5%ig. KMnO.j bei 0°, dann Raumtemp., 
Mn02 durch S02 lósen, Nd. in A. aufnehmen, mit Soda ausschutteln, wobei die schwachen 
Sauren im A. bleiben, unter Zusatz von Lg. einengen. Krystallgemisch liefert aus 
CCI, die a-Saure, Stabchen, F. 241— 242°, welche aus A., Bzl. usw. stcts mit Losungsm. 
krystallisiert. Aus der CCl4-Mutterlauge nach Einengen u. Zusatz von CH3OH dio 
fł-Saure, Prismen aus Aceton oder A. oline Losungsm., F. 285—286°. Dio Sauren 
sind nicht acetylierbar u. geben mit li. methylalkoh. KOH tieforangegelbe, stark 
fluorescierende Lsgg.

Benzoylchinon C31IItiOs. Aus Tribenzoylchinoyasaure mit Cr03 in Eg. (W.-Bad), 
mit W. fallen, in A. aufnehmen, mit ICHC03-Lsg. ausschutteln. Gelbe Krystalle aus 
Aceton, F. 285— 286° (Zers.), durch Belichtung rasch farblos. —  Ghjlcolsiiure 
Voriges in 10%ig. methylalkoh. KOPI lósen, nach Zusatz yon W. u. Entfernung des 
CH3OH im Vakuum mit Saure fallen, Nd. in A. aufnehmen, mit Soda wieder ausziehen. 
Prismen aus A., F. 220— 221° (Zers.). —  Oxydation der Saure mit Cr03 in k. Eg., 
dann wie oben. A.-Lsg. liefert Verb. C'29//30Os, Prismen aus A., F. 316° (Zers.). Sodalsg. 
liefert Saure C2BH3a09, Wiirfel mit 1 H 20 aus 80%ig. A., F. 286—287° (Zers.). I)i- 
melhylester, C31H.1209, mit Diazomethan, Stabchen oder Lamellen aus CH3OH, F. 231 
bis 232°. —  Die Acetonmutterlauge obigen Benzoylchinons liefert durch Eindunsten 
Harz u. wenig Nadeln, welche mit Aceton isoliert werden kónnen u. auf G31Hu Oa 
stimmen. Aus der Mutterlauge krystallisiert nach Zusatz von CH3OH Verb. C\7H,ltlOa 
aus, Blattchen aus Aceton oder A. (mit 1 C2HgO), F. 189— 190°. Wird durch h. methyl
alkoh. KOH yerseift zu Benzoesaure u. Verb. C30Hi205, Nadeln, F. 258—259° (Zers.). 
Letztere wird durch Cr03 in k. Eg. oxydiert zur Saure C30Hi00s, Prismen aus A., dann 
A.-Aceton, F. 352° (Zers.). —  Benzoylćhinovasauredimethylesler, C39H5406. Aus dem 
Ester (l. c.) mit C6H5-C0C1 in Pyridin. Stabchen aus Aceton-A. oder Eg., F. 235 
bis 236°. —  Verbb. GVjHrJ)-. Aus yorigem mit Cr03 in k. Eg. wie oben. Aus A. Gemisch 
von Blattern u. Prismen. Erstere lassen sich mit Aceton herauslósen. Beide Prodd. 
in wenig h. Aceton lósen, A. zusetzen, Aceton abdest. Blattchen, F. 242—243°. Prismen, 
F. 298—299°. —  Acetylchinovasauredimethylester, C3lH52O0. Mit Acetanhydrid in 
Pyridin. Tafeln aus Aceton, F. 208— 209°. —  Verb. Ć3XHri0O7. Aus yorigem mit Cr03 
in Eg. Stabchen aus Aceton, F. 239—240°.

Lacton C2gIiu OB. Ath. Lsg. von IV mit 2°/0ig. KOH schiitteln, wobei sich das 
K-Salz abscheidet, nach Entfernung des A. mit l,5°/0ig. KMn04-Lsg. bei 0°, spater 
Raumtemp. yersetzen, Filtrat mit HCi stark ansauern, ausathern, A.-Lsg. mit Soda 
schiitteln, wobei sich ein Na-Salz ausscheidet (dieses vgl. unten). Harziger A.-Riick- 
stand liefert aus A. oder Aceton Krystalle, F. 314° (Zers.). Wird durch sd. methyl
alkoh. KOH aufgespalten. Diacelylderw., C33H.I80 7, aus Aceton, F. 303° (Zers.). — 
Saure (729ff4.,04. Aus obigem Na-Salz. Prismen aus A., F. 310° (Zers.). Entfarbt 
KMn04 in Eg.nicht. Acelylderiv., C31H 4605, Krystalle aus Bzl.-Lg., F. 274° (Zers.). — 
Saure C2iH3̂ Ot . 1. Aus IV mit Cr03 in k. Eg. Ath. Lsg. des Rohprod. liofert beim 
Schiitteln mit Sodalsg. das wl. Na-Salz. [Aus der ath. Lsg. neutralo Verb. C21l l iaOx, 
Krystalle aus Bzl., F. 238— 239°.] 2. Aus IV  in Eg. mit l,5%ig. KMn04-Lsg. Hell- 
gelbe Blatter aus Aceton, F. 295° (Zers.). [Titrierung spricht fur Formel C29H.)0O5.] 
Meihylesler, C25H ,604, hellgelbe Nadeln aus CH3OH, F. 215— 126°. —  Saure C2iH3i05. 
Aus Acetylbrenzchinoyasaure mit Cr03 wie vorst. iiber das wl. Na-Salz. Hellgelbe 
Tafeln aus Aceton, F. 292—293°. [Titrierung stimmt auf C31H4406. | — Saure C2iHM0Ą. 
Aus yoriger mit sd. 2%ig. methylalkoh. KOH. Hellgelbe Krystalle, F. 298°. [Titrierung 
stimmt auf C29H4205.] — Neutrale Nebenprodd. aus der Oxydation, der Acetylbrenz-

219*



3444 D . O r g a n is c h e  C h e m ie . 1930. I.

chinovasaure: Trennung durcli A. Veib. C2Jl-uOi , Prismen aua A., F. 292— 293°. 
Verb. ę it3^tOc oder Ć?28Z74205, Nadeln aus Acoton, P. 290— 291°. —  Verb. CMHtb03Br. Aus
IV in A. mit Br in Eg. boi 0°, nach y 2 Stdo. mit yerd. NaOH durchschuttoln. Prismen 
aus Aceton, P. 192° (Zers.). -— Saure C29Hti03. Vorige in Pyridin 6 Stdn. kochen, 
nach Zusatz yon A. mit verd. HC1 ausschiitteln. Nadeln aus Eg. (mit Krystall-Eg.),
F. 246—246°, gegen KMn04 in Eg. imgesatt. —  Verb. C3XHxl0 J ir . Aus Mono- oder Di- 
acetylbrenzchinoyasaure u. Br wie oben. Aus Aceton, F. 195° (Zers.). —  Saure 
C31Ń ie04. Aus yoriger mit Pyridin oder aus yorvoriger mit Acetanhydrid-Pyridin. 
Nadeln aus Eg. (mit Krystall-Eg.), F. ca. 265°. (L ie b ig s  Ann. 479. 179—210. 31/3. 
1930. Miinchen, Bayr. Akad. d. Wiss.) L in d e n b a u m .

D. van Gulik, Uber das ultraviólette Absorplionsspektrum des Chlorophylls. 
Messung des ultravioletten Absorptionsspektrums des Chlorophylls mittels eines Quarz- 
spektrographen u. eines Thermoelements. Das untersuchte Chlorophyll war „Rein- 
Chlorophyll“ (a- u. Ł-Komponenten zusammen), ais Losungsmm. wurden Methyl- u. 
Athylalkohol yerwandt. Die kontinuierliche Lichtąuelle (W-Lampe) lieferte fiir Wellen- 
langen unterhalb 300 m/t nur so geringe Intensitaten, daB die Werte unsicher wurden, 
es wurde daher ein Endpunkt der Kuryen mittels der Hg-Linie 254 mn bestimmt. Die 
Kurven zeigen, daB der iibliche Name „Endabsorption" fiir die Absorption im Blau 
u. Violett unzutreffend ist, da noch im sichtbaren Gebiet zwei Minima u. im Ultra- 
yiolett ein tiefes Minimum folgen, bevor im Gebiet jenseits 350 m/t eine wirkliche End- 
absorption eintritt. (Ann. Physik [5] 4. 450— 52. 24/2. 1930. Wageningen, Land- 
wirtseh. Hochsch.) Leszynski.

A. Stheeman, Neue Einblicke in  die Zusammenseizung und chemischen Eigen- 
schaften von Blutfarbstoffen und damit venedndten Verbindungen. Im  Zusammenhang 
werden allgemeine Eigg. der Hamoglobine, dereń Kern, namlich der Eisenpyrrol- 
komplex Haem (ANSON u . M irsky) die Hamochromogene, die Rolle des Globins 
in seinen Yerbb. mit reduziertem Ham, der EinfluB einer Anderung im Hammolekul 
in seinen Yerbb. sowie yom Hamatin sich ableitende Verbb. behandelt. tlbersichts- 
sehema iiber Beziehungen der Blutfarbstoffe u. ihrer Deriw. zueinander. (Chem. 
Weekbl. 27. 170—74. 22/3. 1930. Amsterdam, Lab. y. Gezondheidslehre.) GROSZFELD.

Fritz Kogi und Hanni Erxleben, Untersuclmngen uber Pilzfarbstoffe. V III . Uber 
den roten Farbsłoff des Fliegenpihes. (VII. ygl. C. 1928. II. 2031.) Aus den roten Hauten 
des Fliegenpihes (Amanita muscaria L.) haben Vff. einen krystallisierten Farbstoff 
isoliert, fiir welchen sie die Bezeichnung Muscarufin yorschlagen. Derselbe scheint ur- 
spriinglich ais Glykosid yorzuliegen, denn er gibt mit Alkalien einen Farbumschlag 
nach blaustichig Rot, wahrend die Rohextrakte diese Eig. nicht zeigen. Wahrseheinlich 
wird im Laufe der Isolierung ein phenol. OH freigelegt. Die Ausbeute aus ca. 500 kg 
frischen Pilzen betrug nur 850 mg. Analysen u. Mol.-Gew.-Bestst. fiihrten zu der 
Summenformel C25HI0O9. Bei der Acetylierung entstand ein Monoacetylderiv., welches 
den Farbstoff durch alkal. Verseifung zuriickliefert, bei der reduzierenden Acetylierung 
ein farbloses Triacetylderiv., welches ais acetyliertes „Hydrochinon" aufzufassen ist. — 
Nach der elektrometr. Titrierung ist Muscarufin eine Triearbonsaure. Die 9 O-Atome 
yerteilen sich also auf ein chinoides System, 3 C02H  u. ein phenol. OH. —  Die Mikro- 
Zn-Staubdest. gab AufschluB iiber den Bau des C-Geriistes, denn sie lieferte Terphenyl 
(p-Diphenylbenzol), Blattchen aus A., F. 205°. Danach ist Muscarufin nahe yerwandt 
mit den Pilzfarbstoffen Polyporsaure (V. Mitt.) u. Atromentin (VII. Mitt.). Bei der 
Zn-Staubdest. wird auBer den 3 C02H  noch ein Rest C.,H., abgespalten, der nur einer 
aliphat. Seitenkette angehoren kann. In  der Tat ergab die katalyt. Hydrierung ein 
HexaTiydromuscarvfin, in welchem auBer dem chinoiden System noch 2 Doppel- 
bindungen hydriert worden sind. Dasselbe ist yom gewohnlichen Leukomuscarufin 
yerschieden. —  Die Oxydation des Jluscarufins mit 30°/oig. H 20 2 in yerd. NaOH bei 
Raumtemp. lieferte 1,39 Moll. o-Phthalsaure pro Mol. Farbstoff. Nach den bei den 
fruheren Pilzfarbstoffen gesammelten Erfahiungen war anzunehmen, daB die o-Phthal- 
saure yon den beiden auBeren Ringen des Diphenylchinonsystems (I) herriikrt. Das 
phenol. OH muB sich in 3 oder 6 bofinden. 2 C02H  stehen in 2' u. 2"; das andere

O

HO,ff n Y C8H‘ -COsH(0)
(o) COaH • C6H4 • I L J  • CH : CH • C H : CH • C0SH
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C02H  der o-Phthalsiiure wird von den C-Atomen 2 u. 5 geliefert. Das dritte 
COjH diirfte einer Seitenkotto von der wahrscheinliehen Form —CH:CH-CH: 
CH-C02H  angehoren, was sieli auch einwandfrei boweisen lieB. Denn erstens lieferte 
Hexahydromuscarufin bei der Oxydation mit H 202 (wio oben) nebon o-Phthal- 
saure auch Adipinsaure (Ausbeute 59%). u. zweitens lioB sich nach dem Verf. von

D ie ls  u . A ld e r  (C. 1928.1. 1186) 
an das Triacetylleukomuscarufin 
1 Mol. Maleinsaureanhydrid ad- 
dieren, womit das Vorliegen einer 
IConjugation bewiesen ist. Mus- 
carufin besitzt demnach Formel I I  
u. das eben genannte- Additions- 
prod. Formel III. — Da I I  ein 

doppeltes Diphenylsystem mit jo 3-facher o-Substitution onthalt, schien nach den 
Unterss. von K u h n  u . Mitarbeitern (C. 1929. I I .  738 u. fruhor) opt. Aktivitat durch 
Ringneigung oder Einschriinkung der freien Drehbarkeit móglieh zu sein. Jedoch 
lieBen die alkoh. Lsg. von I I  u. die Chlf.-Lsg. des Triacetylleukoderiy. keine Drehung 
orkennen.

Y o r s u c h e .  Muscarujin, C25H 1(}0[) (II). Pilzhaute mit A. im Dunkeln bei 0° 
mehrere Tage stehen gelassen, abgepreBten Extrakt mit AgN03-Lsg. yersetzt, FI. 
vom Nd. (Ag-Salze) abgehebert, letzteren mit W. u. CH30H  gewaschen, bei 0° im 
Dunkeln mit HCl-gesatt.' CH30H  yersetzt, Filtrat durch C02 vom meisten HC1 befreit, 
im Vakuum eingeengt, Sirup in A. gel., wieder yerdampft, in wenig W. gel., mit A. 
im App. extrahiert, ófters mit Chlf. ausgeschiittelt, wss. Lsg. mit Aceton gefallt, dies 
mehrmals wiederholt. Amorpher Nd. krystallisierte nach Anreiben mit wenig A. lang- 
sam. Orangerote bis braunrote Nadeln aus 80%ig. A., rhomb. Krystalle aus W. mit 
1 Mol. H 20. Krystallograph. Unters. vgl. Original. F. 275,5°, zl. in h. W., A., Eg., 
fast unl. in A., Chlf., Bzl. Alkoh. Lsg. orangegelb, 11. Na-Salz tiefrot. H 2SO,r Lsg. 
purpurrot. Spektrum des Na-Salzes vgl. Original. —  Acetylderiv., C27H 18O10, orange- 
gelbe Stabchen aus Eg., F. 197°. —  Methylierung von I I  in CH30H  mit ath. Diazo- 
methanlsg. ergab ein Tctrarnethylderiv., hellgelbo, wetzsteinfórmige Krystalle aus CH3OH, 
F. 203°. —  Triacetylleulcomwcarufin, C3Jł I 2J012. Durch 1/2-std. Kochen yon I I  mit 
Zn-Staub u. Na-Acetat in Acetanhydrid. Farblose Nadeln aus CH3OH, F. 184°. Daraus 
durch alkal. Yerseifung u. Ausschutteln der phosphorsauren Lsg. mit Chlf. die freie 
Leuleoverb., Krystalle aus CH3OH, F. 192°. —  Hexahydromuscarufin. Hydrierung in 
A. + P t02, im H-Strdm eingeengt. Krystallin., F. 200°. Daraus wie yorst. das Tri- 
acelylderw., Stabchen aus yerd. A., F. 192°. —  Verb. C3BH ^0 ls (ID). TriacetyEeuko- 
muscarufin mit uherschussigem Maleinsaureanhydrid y 2 Stde. im W.-Bad erhitzt, 
nach Zusatz yon Bzl. noch 1 Stde. gekocht. Farblose Rosetten aus Eg., F. 286°. 
(L ie b ig s  Ann. 479. 11—26. 31/3. 1930. Gottingen, Uniy.) L in d e n b a u m .

Otto Th. Schmidt, Zur Konstitution des chinesischen Tannins. Nach E. F ischer 
kann Pentadigalloylglykose ais Modeli fiir den Bau der Moll. im chines. Tannin auf- 
gefaBt werden. Dagegen sieht N ie rens te in  (Liebigs Ann. 388 [1912], 226; ferner 
C. 1925. I I .  1603) den Glykosegeh. fiir den Bau des eigentlichen Mol. ais unwesentlich 
an u. formuliert das Tannin ais Glykosid eines PolydigalloylleukodigallussaureanhyćLrids, 
u. zwar aus folgenden Griinden: 1. Methylierung von chines. Tannin mit Diazomethan 
u. anschlieBende Hydrolyse liefert Tetramethylglykose (C. 1921. I I I .  40). 2. Manche 
Praparate yon chines. Tannin sind prakt. glykosefrei (C. 1923. I I I .  1231). 3. Glykose- 
haltiges chines. Tannin ist durch Hefe yergarbar, wobei der Zueker yerschwindet u. 
die opt. Aktiyitat yerloren geht (C. 1925. I I .  1603). Auch die angeblich leichte Hydro- 
lysierbarkeit des chines. Tannins durch langeres Kochen mit nur ca. V4o"n- H 2S04 
nach Fe ist u. H aun  (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 251 [1913]. 500) 
wiirdo eher fiir eine glykosid. ais fiir eine esterartigo Bindung der Gallussaure an die 
Glykose sprechen. VeranlaBt durch eine Bemerkung yon T sch itsch ibab in  (C. 1929. 
I. 2426), daB nach den NiERENSTElNschen Unterss. die FisCHERsche Struktur kaum 
ais endgultig erachtet werden kann, h a t Vf. die NiERENSTElNschen Argumente nach- 
gepruft.

1 . Was die Methylierung des Tannins betrifft, so ist bisher kein Beispiel einer Per- 
methylierung eines Zuckers durch Diazomethan bekannt. Vf. faBt daher den Befund 
von N ie r e n s t e in  yorlaufig nicht ais Stiitze fiir dessen Formulierung auf. —  2. Das 
Fehlen yon Glykose hat N ie r e n s t e in  an einem yon M it c h e l l  erhaltenen Tannin

O • CO • CII,

CH3-C0 -0 -|| 

(o)C02H-CaH4-^^-  

CH3.CO-Ó

■ CGII4 • CO J I  (o) 

•CH-CII:CH-CH.C02H

CH-

co-

-CII

-ÓO
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fcstgestellt. Die Hydrolyse wurde naci) F is c h e r  u . F r e u d e n b e r g  (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 45 [1912]. 922), nach F e is t  u . H a u n  (1. c.) u. mittels Tannasc ausgefiihrt. 
Uber letzteres Verf. ist nichts bekannt. Das 2. Verf. fand Yf. ais ungeeignet, denn
10 g Tannin, 12,5 ccm 0,1-n. H 2SO., u. 40 ccm W. lieferten keine Glykose. Auch mit 

■n. statt 0,1-n. H2S04 entstand nur ca. 0,75°/o Glykose, wahrend dasselbe Praparat 
nach F is c h e r - F re u d e n b e rg  '7—8% Glykose lieferte. Nach diesem Yerf. hatte 
also auch N ie r e n s t e in  den wahren Glykosegeh. seines Tannins finden miissen. Tat- 
sachlich konnte Vf., in den Besitz eines MiTCHELLschen Praparates gelangt, feststellen, 
daB dieses nach F is c h e r - F re u d e n b e rg  7— 8 %  Glykose lieferte u. auch sonat n. 
Eigg. besaB. Tannin ist demnach keineswegs sehr leicht spaltbar. —  3. Uber dio Einw. 
yon Hefe auf Tannin werden in der Literatur sehr widersprechende Angaben gemacht, 
u. es erscheint nieht ausgeschlossen, daB besondere Umstande (z. B. Selbstgarung der 
Hefe, wclche yielleicht noch nieht frei von Schimmelpilzen war) ein positiyes Ergebnis 
vorgetauscht haben. Nach den Verss. des Vfs. zeigte sich bei Verwendung von frischer 
Brauereihefe (untergiirig), deren Wirksamkeit gegen Glykose fortlaufend kontrolliert 
wurde, keine C02-Entw., also auch kein Weiterwachsen der Hefe u. keine Garung. 
Auch die Drehung des Tannins anderte sich nieht wesentlich. Dagegen zeigte sich, 
daB die Hefe unter der Wrkg. des Tannins bald ihre Giirfahigkeit gegenuber Glykoso 
verliert. — Nach diesen Befunden sind die wichtigsten Argumente fiir eine lockere 
(nur glykosid.) Bindung der Glykose im chines. Tannin u. fiir dio Entbelirlichkeit der 
Glykose zur Bldg. des Tanninmol. nieht stichhaltig u. daher gegen die FisCHERsche 

Formulierung olmo Bedeutung. (L ie b ig s  Ann. 479. 1— 10. 31/3. 1930. Heidelberg, 
Univ.) L in d e n b a u m .

H. Steudel, Uber die Hefenucleinsaure. VI. Mitt. (V. vgl. C. 1924. I. 563.) 
Die friihcr (C. 1923. I I I .  937) angegebene Methode zur Darst. von guanylsaurem Na 
aus Hefenucleinsaure dureh Spaltung mit 3,3%ig. NaOH eignet sich nur fiir frische 
Priiparate von Hefenucleinsaure. Bei alteren Praparaten ist ein langeres Erhitzen in 
alkal. Lsg. notwendig. Es wird vermutet, daB eine in der frischen Hefenucleinsaure 
bestehende lockere Bindung zwischen den Zuckermoll. der Nucleotide sich in den 
alteren Praparaten verfestigt. In  der schwerer spaltbaren Thymonucleinsaure finden 
sich die Zuckermoll. von Y o r n h e r e in  in festerer Bindung, welche sich nur unter Ver- 
śinderung der Struktur des Kohlehydrats lósen lafit. (Ztschr. physiol. Chem. 188. 
203—06. 7/4. 1930. Berlin, Univ.) G u g g e n h e im .

Francis H. Case und Arthur J. Hill, Die Einwirkung von Diazomełhan auf die 
Pyrimidinbeslandteile der Nucleinsauren. Um dureh Einfuhrung von Methylgruppen 
in die Pyrimidinkomponenten der Nucleinsauren oder der Nucleoside u. Hydrolyse 
der erhaltenen Methylierungsprodd. die Stellung der Kohlenhydratgruppe in den 
Sauren zu ermitteln (vgl. L e v e n e , B ass  u. Simms, C. 1927. I .  437) haben Vff. zu- 
naclist das Verh. der Pyrimidine allein gegen Diazomethan untersucht. Uracil u. 
Thymin Keferten auBer den 1,3-Dimethylderiw. keine weiteren Methylierungsprodd.; 
ebenso bildete 4-Methyluracil, in dem die Methylgruppe in 4-Stellung einen ver- 
zogernden EinfluB auf die Methylierung ausiiben konnte, leicht 1,3,4-Trimełhyluracil. 
Cytosin wurde nur sehr langsam methyliert unter Bldg. von polymerisiertem Diazo
methan. Der methylierte Anteil enthielt neben anderen Prodd. geringe Mengen von
2-Oxy-6-melhylaminopyrimidin, das in Form seines Pikrats isoliert wurde; aus dem 
nieht methylierten Anteil schied sich bei der Krystallisation das Cytosin in einer neuen 
Krystallform in kurzeń prismat. Aggregaten aus, die beim Umkrystallisieren aus Aceton 
in die gewóhnliche Form iibergingen. Verss. zur Methylierung der Hefenucleinsaure 
fiihrten Yorlaufig zu keinen definierbaren Korpern, die auf die Verkniipfungsstelle 
des Zuckers mit den P3’Timidinen schlieBen lieBen. Trotzdem die Nucleinsaure sich 
augenscheinlich mit einer r e la t iY  groBen Menge Diazomethan verband, konnten bei 
der Hydrotyse weder methjdierte, noch unangegriffene PjTrimidine bei Anwendung 
der gebriiuclilichen Isolierungsmethoden erhalten werden, da wahrscheinlich weitere 
Nebenrklc. eingetreten waren.

V e r s u c h e .  1,3-Dimełhyluracil, C6H 802N2. Dureh Behandeln von Uracil mit 
ath. Lsgg. Y o n  Diazomethan bei mehrtagigem Stehenlassen. Nach Entfernen des 
atherunl. Riickstandes, der keine methylierten Prodd. enthielt, u. Verdunsten des A. 
der Filtrate das 1,3-Deriv. Aus Lg.-A. F. 121°. Monomethylierte Uracde waren nieht 
Yorhanden. —  1,3-Dimethylthymin, CTH 10O2N2. Aus Thymin ais einziges Methylierungs- 
prod. Aus Lg.-A. F. 153°. — 1,3,4-Trimethyluracil, CjH10O2N2. Aus 4-Methyluracil 
u. der yierfachen molekularen Menge Diazomethan in A. nach 15 Tagen. Aus Lg.-A.
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F. 109°. —  Die Einw. von Diazomethan auf Cytosin, die selir langsam (25, 33 Tage, 
4 Monate) vor sich ging, wurde unter dauerndem Schiitteln mit groBen Mengen Diazo- 
methan durchgefiihrt. Aus dem atherunl. Teil wurde nach zweimaligem Umkrystalli- 
sieren aus wss. Aceton unverandertes Cytosin in Prismen erhalten, das denselben F. 
wie die gewóhnliche in Plattchen krystallisierende Form aufwies. Verss., diese prismat. 
Form aus dem gewóhnlichen Cytosin zu erhalten, blieben erfolglos. Bei der Dehydrati- 
sierung u. folgender Krystallisation aus W. oder wss. Aceton ging dio neue Form in 
die andere iiber. —  2-Oxy-6-methylaminopyrimidin, C5H 7ON3. Aus dem atherl. Materiał 
der Methylierungsrk. durch Ansauern mit HC1 u. Entfarben mit Norit, Verdampfen 
zur Trockne, Aufnelimen in l°/0ig. HC1 u. Fallung ais Pikrat (aus CH3OH F. 220°). 
(Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1536—42. April 1930. New Haven, Connecticut, Yale 
Univ.) P o e t s c h .

K. Felix und A. Lang, Uber Sturin. Sturinsulfat, dargestellt nach K osse l 
(vgl. A. Kossel, Protaminę u. Histone, Leipzig-Wien 1929), wurde aus wss. Lsg. 
fraktioniert, mit Na-Pikrat gefiillt, eine erste schmierige Fallung abgetrennt u. die 
Hauptfraktion wie beim Clupein (vgl. F e lix  u. D ir r , C. 1930. I. 394) mittels methyl- 
alkoh. HC1 in einen leicht u. wl. Anteil geschieden. Der wl. Teil war minima! u. wurde 
nicht weiter untersucht. Bei der wiederholten Veresterung des 11. Teils trat keine 
Anderung der freien Aminogruppen u. der Teresterbaren Carboxyle ein. Das bei 100° 
iiber P205 getrocknete Sturinmethylesterclilorhydrat, Cn 4H 240O29N60Cl18, weiBes, nicht 
hygroskop. Pulver, sintert bei 150° u. schm. bei 250° unter Zers. [ajn20 =  — 63,22°. 
CH30-Geh. 1,68%, N-Methyl 0,37%. Vom Gesamt-N entfallen auf NH2-N 7,92%, 
Arginin 72,71%, Histidin 10,10%, Łysin 1,06%, Amino-N im Hydrolysat 40,49%. 
Das Mindest-Molgew. yon 3552,63 u. die angegebene empir. Formel ■wurden entsprechend 
der Annahme, daB nur eine CH3- Gruppe im Mol. yorkommt, aufgestellt. Das Mindest- 
mol. enthiilt 4 freie NH2-Gruppen, 2 veresterbare Carboxyle, 11 Arginine, 2 Histidine 
u. 3 Lysine. Die Hexonbasen yerhalten sich zu den Monoaminosauren wie 4:1. 3 der 
4 freien Aminogruppen entfallen auf das Łysin. Die Bausteine des Sturins besitzen
23 primare Aminogruppen u. 20 Carbosyle. Nach dem Geh. an Arginin, Histidin u. 
freien NH2-Gruppen errechnen sich 17 Ac|uivalente Cl. Titrimetr. wurden 18 Aqui- 
valente Cl gefunden. Das iiberschussige Aquivalent gehórt yielleicht zu einer nicht 
peptidartig gebundenen NH2-Gruppe. 7 O-Atome, welche durch die Bausteinanalysen 
nicht unterzubringen sind, gehoren wahrscheinlich hypothet. Hydroxylen an. Bei der 
Benzoylierung werden unter Bldg. eines in W., Lauge u. organ. Ldsungsmm. unl. Prod. 
28 Benzoyle aufgenommen, wovon die Guanidino-, Imidazol- u. freien Aminogruppen 
nur 17 binden. Auf die freien Hydroxyle entfallen 7, 4 vielleicht auf Peptidbindungeru 
Bei der Einw. von (CH3)2S04 wurden unter Bldg. eines weifien, hygroskop. Methy- 
lierungsprod. 16 CH3-Gruppen aufgenommen. Der Methoxylgeh. stieg nicht an. 
Nimmt man an, daB von den Guanidin-, Amino- u. Imidazolgruppen je eine CH3- 
Gruppe aufgenommen ̂ vird, so wurden 17 eintreten. Der Ausfall erldart sich durch das 
im Sturin bereits vorhandene NCH3. Nach der Methylierung ist die Diazork. negatiy, 
was auf die Beteiligung der Imidazolrestc deutet. Bei der Benzoylierung des methy- 
lierten Sturins trat eine Spaltung ein. —  Bei der Veresterung des Histons aus Thymus- 
driise mit methylalkoh. HC1 erfolgt keine Anderung der Aminogruppen u. Carboxyle, 
jedoch Abspaltung von H 2S. Das Clupein nimmt bei der Benzoylierung nach Sc h o t t e n - 

B a u m a n n  so viel Benzoyle auf, ais dem Geh. an Arginin u. den noch hypothet. freien 
IIydroxylen entspricht. (Ztschr. physiol. Chem. 188. 96— 106. 7/4. 1930. Miinchen,
II. Med. Klin. d. Univ.) G u g g e n h e im .

E. Biochemie.
Hans Pfeiffer, Vbe.r den Mechanismus der Abscheidung von S i02-GaUcrlen in 

PJlanzenzellm. (Vgl. Arch. exper. Zellforsch. 6 [1928]. 418. 430.) Auf Grund yon 
Verss. iiber die jSi02-Abscheidung in Pflanzenzellen boi Behandlung mit Phenollsgg. 
von Methyleriblau, Rhodamin, Nachlblau u. Neutralrol u. yergleichender Best. der 
Adsorption dieser Farbstoffe aus 0,l%ig. wss. Lsg. an Silicagel wird die Abscheidung 
yon Si02-Gebilden in pflanzlichen Zellen ais Dehydratation der an Zellmembranen 
adsorbierten Teilchen von siliciden Hydrosolen gedeutet. (Protoplasma 9. 120— 27. 
Febr. 1930. Bremen.) K k u g e r .

W . Kurbatow und S. Gliickmann, Der Einflufi anorganischer Ionen auf die 
Eigenschaflen von Sarnen. L  W ŁADIM IR K u r b a t o w , Krystall-Połyamphionentheorie von
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Oelen und Krystall-Polyamphionen-Emulsoidtheorie von biologischen Phanomenen. Dar- 
legung der Krystall-Polyamphionentheorie von Kolloiden u. Gelen (K urbatoy , 
Chemio der Kolloide u. Gele, Leningrad 1925) unter besonderer Beriicksichtigung 
ihrer Folgerungen fur das Verstandnis der Eigg. des Protoplasmas. —  Nach Verss. 
von R. Amchislavsky (1928) u. Ch. F ra d k in a  (1929) hat die Viscositat von S i02- 
Lsgg. 2 Maxima bei ph =  5,3 u. 6,7 u. ein Minimum bei ph =  6,0. —  Bei Starkę ist 
nach Verss. von B. Dmohovsky dio pn-Abhangigkeit der Viscositat weniger aus- 
gesprochen; Minima bei Ph =  4,9 u. 6,7. In  hochkonz. Lsgg. yon Saccharose, Glucose 
u. Mannit ist die Viscositiit fast imabhangig yon pn; bei Mannit u. Saccharose schwaches 
Minimum nahe dem Neutralpunkt, deutliches Ansteigen der Viscositat bei pn >  8, 
wahrscheinlieh wegen Bldg. yon Verbb. yom Typus der Saccharate. —  Nach Verss. 
yon Am chislavsky schreitet dio Krystallisation in Si02-Gelen sehr rasch fort; es 
krystallisiert anhydr. Si02; das ph des durch Synarese ausgeschicdenen W. nimmt 
mit der Zeit immer mehr zu. —  B a la k in  erhielt bei Ggw. yon Na-Oleat im System 
W .-Petroleum eine stabile Emulsion vom Milchtypus bei UberschuB von W. u. eine 
stabile Emulsion vom Geltypus bei UberschuB yon Petroleum; bei gleichen Mengen 
W. u. Petroleum keine stabilo Emulsion. Ca-Oleat liefert eine stabile gallertartige 
Emulsion bei Gemischen gleicher Mengen W. u. Petroleum; keine Emulsion bei Uber- 
schuB einer der beiden Komponenten. Mit Ca" + Na' im Yerhaltnis 1: 1 werden sehr 
stabile Emulsionen vom Typus Ol-in-W. erhalten bei W.-UberschuB u. in Gelform 
bei UberschuB yon Petroleum, zur Bldg. einer stabilen Emulsion bei Gemischen gleicher 
Voll. W. u. Petroleum ist jedoch die 12-fache Emulgatormenge erforderlich ais bei 
UberschuB einer der beiden Komponenten. —  Die Stabilitat yon Emulsionen hangt 
nieht vom Vol. der Kationen des Emulgators ab, sondern yon dem Grad seiner rich- 
tenden Wrkg. auf die benachbarten W.-Ionen, d. h. yon der Bestandigkeit der gebildeten 
Hydrate. Nach Verss. von P. Am chislavsky u. A. B u ly g in a  iiber den EinfluB von 
Na' u. I i '  auf ph u. Viscositat von Si02-Solen ist die zeitliche pH-Anderung fiir die Na'- 
u. K-Salze verschieden, offenbar wegen der yerschicdenen Form u. Geschwindigkeit 
der Krystallisation. Vergleich yon Anfangs- u. Endwert der Viscositat ergibt bei K'* 
kontinuierliche Abnahme, bei dem starker hydratisierten Na'-Zunahme. —  Nach 
Verss. yon P e trenko  zeigt sich bei der Rk. zwischen Gelatine u. Weiden-Gerbsloff ein 
deutlicher Unterschied der Adsorptionskuryen in Ggw. yerschiedener Kationen: in 
Ggw. yon Na2S04 Minimum bei pn =  8; kein Minimum in Ggw. yon K 2S04 u. Cs2iS04. — 
Starker Unterschied des Einflusses yon Ca'' u. Mg” bei der Fallung von Abietinat- 
Solen durch mehrwertige Ionen; nachVerss. von G u re v itch  bildet nur Ca" Gele. — 
Die Strukturbasis aller Gewebe eines Organismus wird yon den Krystallisations- 
embryonen anorgan. Ionen gebildet, die auch die Basis aller im Organismus stattfindender 
Umwandlungen darstellen. Organismen sind analog kolloiden Micellen gebaut, dereń 
wss. Membran yon einer Lipoid-Emulsionsmembran umgeben; Ahnlichkeit der Struktur 
eines Ions, einer kolloiden Micelle, eines Emulsionstropfens mit seiner schutzenden 
Membran u. des Protoplasmaanteils des Organismus. (Protoplasma 9. 34— 65. Febr. 
1930. Leningrad, Technolog. Inst.) K rug e r.

S. A. Gluckmann, Die Verandcrungen von p/j und p a  beim Einweichen von 
Samen in  Losungen verschiedener ionaler Zusammensetzung. (Vgl. KuRBATOW u. 
G l u c k m a n n , vorst. Ref.) Elektrometr. pa-Best. in Salzhgg., in denen Reis, Weizen 
u. Erbsen eingeweicht werden, ergibt, daB die Samen das pn des Mediums regulieren u. 
zwar in dest. W. auf pn ca. 7,0, in Salzlsgg. auf ein niedrigeres, hauptsachlich von der 
Valenz des Kations abhiingiges pn- Einen geringen EinfluB hat auch das Anion: N03' 
gibt ein hóheres Ph ais Cl', SO/' ein hóheres ph ais NO/. Spezif. Wrkgg. der einzelnen 
Kationen; Mg" gibt z. B. ein hóheres ph ais Mn", K ‘ im allgemeinen ein hóheres pn 
ais Na". I)ie pH-Anderungen der AuBenfl. sind unabhangig yon der Quellung u. yon der 
Temp.; sehr starkę pH-Anderung in den ersten Stdn., dann yiele Stdn. mehr oder 
weniger konstantę, von der ionalen Zus. der Lsg. abhśingige Werte. Die Geschwindig- 
keit, mit der Cl' beim Einweichen aus den Samen ausgewaschen wird, ist in Lsgg. mit 
einwertigen Ionen am gróBten, geringer in solchen mit 2-wertigen u. am kleinsten 
in solchen mit 3-wertigen Kationen. Die Quellungsgeschwindigkeit ist in reinem W. 
am gróBten u. nimmt mit steigender Valenz des Kations ab. In  reinem W. oder in 
1/100-n. Salzlsgg. eingeweichte u. wieder getrocknete Samen zeigen gegeniiber un- 
behandelten Kontrollen eine Erhóhung der Keimungsgeschwindigkeit, die mit steigender 
Salzkonz. u. steigender Valenz des Kations abnimmt u. in eine Erniedrigung iibergeht. 
Die Erhóhung beruht nieht auf einer Stimulierung, sondern auf der Irreversibilitat
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der wahrend des Einweichens beginnenden Prozesse, die beim Trocknen nieht zuriick- 
gehen u. bei erneutem Einweichen sofort wieder fortschreiten konnen. (Protoplasma 9. 
66— 96. Eebr. 1930. Leningrad, Technolog. Inst.) K r u g e r .

Paul W. Preisler, Oxydations-Reduktionspotentiale und die mogliche Bedeutung 
des' Pigmenls des Nudibranchiers Chromodoris zebra bei der Almung. (Vgl. Cr o z ie r ,

C. 1923. I. 255.) Lsgg. des aus teiłweise autolysiertem Materiał erhaltenen Pigments 
werden in Phosphatpuffer, Ph =  6,20, mit Na2S20 4 elektrometr. titriert. Das purpur - 
blaue Pigment u. sein gelbes Red.-Prod. bilden ein reversibles System mit E0' =  
—0,102 V bei pn =  7,0. Valenzwechsel zwischen osydiertor u. reduziertor Form 1. 
Teilnahme des Pigments an den chem. Rkk. der Atmung móglich. Art der 0 2-Uber- 
tragung nieht wie beim System Hamoglobin-Oxyhamoglobin dureh lose Bindung 
u. Ereisetzen ais 0 2-Gas, sondern Oxydationswrkg. dureh Valenzwechsel innerhalb 
der Moll. (Journ. gen. Physiol. 13. 349— 59. Jan. 1930. Cambridge, Harvard 
Univ.) K r u g e r .

E3. Pflanzenphystologle. Bakteriologie.

M. W. Ssardanowski, Anhaufung des atherischen Oles in  Mentha piperita L. 
und Anderung seiner Zusammensetzung in  den verschiedenen Siadien der Vegetalim. 
Der Geh. an ath. Ol in den Stengeln von Mentha piperita nimmt im zweiten Kultur- 
jahre mit der Entw. der Pflanze ab u. Yerschwindet giinzlich vor der Vollbliite. Der 
Olgeh. der Blatter erreicht sein Maximum vor dem beginnenden Bluhen. Dor Menthol- 
geh. des ath. Oles steigt mit dem Wachstum der Pflanzo u. erreicht sein Maximum 
am Ende des Bluhens. Der Estergeh. steigt in der Zeit der Bldg. der Knospen, fallt 
etwas beim Bluhen u. steigt wiederum nach dem Bluhen. Das abgefallene, etwas 
yerwelkte Blatt, das kein Merkmal der Zers. zeigt, enthalt relativ wenig ath. Ol, das 
aber einen hoheren Geh. an Menthol u. Estem aufweist. (Pharmaz. Journ. [russ.]
1929. 18— 26.) Sc h ó n f e l d .

J. Szoluoki, Zuckergehalt und Kaliuńrkung. Ausgefuhrt wird, daB die Rolle 
desK bei der Zuckerbldg. u. -aufspeicherung in seiner Fahigkeit beruht, nach Behchtung 
Elektrizitat zu erzeugen, die dann bei derPhotosynthese die Spaltung des C02, zu der 
das Licht an sich nieht imstande ist (W a r b u r g ), bewirkt ( J a c o b s ). Die K-Verbb. 
sind also ais Energieumformer ein wichtiges Werkzeug der LebensYorgange. (Wein 
u. Rebe 11. 583—84. April 1930. Budapest, Ampelolog. Inst.) G r o s z f e l d .

Nora Feichtinger, Uber die Einwirkung von a- und fi-Strahlen auf das Protoplasma. 
Es ■wird zum ersten Małe eine systemat. Unters. der biolog, a- u. /3-Strahlenwrkg. 
mit quantitativ vergleichbaren Strahlenmengen ausgefuhrt. Ais Unters.-Materiał 
dienten die Keimlings^yurzeln von Crepis virens, ais Strahlungsąuellen w u r d e n  oc
li. /?-Praparate Y e r w e n d e t ,  die gleichviel Energie a u s s t r a h l t e n .  Dabei muB betont 
werden, daB die a-Energie ganz absorbiert wurde, die /3-Energie aber nur zu hochstens 
30%. Ais a-Prapaiat diente ein gebogenes Ag-Blech, auf dessen innerer Seite Po 
elektrolyt. niedergeschlagen war; fiir das /S-Praparat wurde ein Streifen Paraffin in 
derselben Lange u. Wólbung wie das Ag-Blech gebogen, dorthinein w u r d e n  der Breite 
des Ag-Blechs entsprechend Glascapillaren gesteckt, dio ein /3-strahlendes Praparat 
enthielten. In  diese feinen Glascapillaren war lange vorher Ra Em gepreBt w o r d e n ,  

sio e n t h ie l t e n  also nun die langlebigen Ndd. Ra D, R a E  u .  Po; dio Wandstarke der 
Emanationsrohrchen betrug ca. 150 /x, so daB die a-Strahlen des Po, die sehr weiche 
/?-Strahlung des Ra D u. die langsameren /?-Strahlen des R a E  absorbiert wurden 
u. nur die schnelleren /3-Strahlen des Ra E von ca. 70— 94% Lichtgeschwindigkeit 
zur Wrkg. kamen (die schwache y-Strahlung des Ra D spielt prakt. keine RoEe). 
Die a-bestrahlten Wurzeln zeigten bei mkr. Unters. (Langsschnitte) ganz andere Bildor 
ais die /5-bestrahlten Wurzeln, vor allem auffallend aber war das Verh. der nach der 
Bestrahlung in Erde gepflanzten Keimlinge. Alle a-bestrahlten Pflanzen wurden 
gróBer u. kraftiger ais dio Kontrollpflanzen, alle /9-bestrahlten Pflanzen dagegen waren 
Y iel schwachor u. besonders schmalblattriger ais die Kontrollpflanzen. (Naturwiss. 
18. 252—57. 21/3. 1930. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Chem.) W r e s c h n e r .

R. Pistor, Beitrage zur Kenninis der biologischen Tatigkeit von Pilzen in  Wald- 
boden. Die Mehrzahl d e r  Pilze Y e r t r a g t  saure Rkk., d a s  Optimum ihrer Entw. liegt 
jedoch bei ph 6— 8; nur Mucor Ramannianus zeigte ein Optimum bei pn 3. Das 
Optimum der Aschenaufnahme fallt nieht mit der Assimilation der organ. Sub- 
stanz zusammen. Die Unters. d e r  N-Assimilation dureh Pilze fiel negativ aus, e in e  

geringe N-Zunahme w ir d ^ Y o r l i iu f ig  ais „Hungerassimilation“ gedeutet. Humus wurde
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durch Pilze nur wenig zersetzt. Vf. bcschrcibt eine Methode zur Sterilisation von 
Boden, nach der die organ. Substanz nur wenig verandert wird. (Ztrbl. Bakter., 
Parasitenk. I I .  Abt. 80- 169—200. 378—410. 20/2. 1930. Hann.-Mimden, Forstl. 
Hoehsch.) Tr e n e l .

H. Amelung, Saurebilduiig aus Raffinose miiłels Aspergillus niger. (Vgl. C. 1930.
I. 1630.) Raffinose wird durch Aspergillus niger japonicus, in 14 Tagen bei 35°, zum
Teil in Cilronensaure verwandelt; daneben bleibt aber stets ein erheblicher Teil des 
Zuckers unangegriffen. Aus den Drehungs- u. Reduktionswerten der nach Ausfśillung 
des Ca-Citrats veibleibenden Zuckerlsg. ist zu schlieBen, daB dio Raffinose durch den 
Pilz in Melibiose u. Fructose gespalten u. letztere zum Teil (etwa 14%) in Cilronensaure 
verwandelt wird. Dor Pilz vermag die Melibiose nicht zu spalten, wio sich auch daraus 
ergibt, daB auf Melibiose allein kein Pilzwachstum stattfindet. (Ztschr. physiol. Chem. 
187. 171— 72. 17/2. 1930. Hannover, Techn. Hochsch.) M ic h a e l .

S. Kostytscliew, W. Gwaladse und P. Eliasberg, Bildung von Brenztrauhen- 
saure bei der Milchsauregarung. Das fruher (K o s ty t s c h e w  u . S o ld a te n k o v ,  C. 1927.
II .  1972) zur Isolierung von Brenztraubensaure aus B. caucasicum-Kulturen be-
schriebene Abfangverf. laBt sich bei Giirungserregern, die gegen Semicarbazid empfind- 
licli sind, nicht anwenden, da der Zucker nicht vollig vorgoren wird, u. im konz. Sirup 
die Krystallisation des Ca-Salzes des Brenztraubensauresemicarbazons verhindert. 
Der Nachweis der Brenztraubensaure gelingt jedoch, wenn die filtrierte u. zum Sirup 
eingedampfte Kulturfl. mit C6H5-NH-NH2 u. uberschiissigem HC1 versetzt u. mit A. 
ausgeschuttelt wird. Die dabei aus dem Brenztraubensauresemicarbazon freigewordene 
CH3CO-COOH geht ais Phenylhydrazon in den A., aus dessen konz. Lsg. es sich beim 
Eintragen in Bzn. krystallisiert abscheidet. Nach dieser Methode wurde CH3 • CO • COOH 
bei der reinen Milchsauregarung Y o n  B. acidificans longissimus, B. lactis acidi u. B. cau- 
casicum abgefangen. —  Die Vergarbarkeit von CH3 ■ CO • CHO zu Milchsiiure durch 
Bldg. der reinen Milchsauregarung konnte entgegen N e u b e r g  u . G o r r  (C. 1926. I. 
1824) nicht bestatigt werden. Vff. betrachten CH3CO-CHO, CH3-CO-COOH u. CH I
CHO nicht ais n. Zwischenprodd. der Garung, sondern ais Kunstprodd., welche unter 
den bei der Abfangmethode bestehenden Bedingungen gebildet werden, u. vielleicht 
stabilisierto Eormen ungesatt. Radikale darstellen. (Ztschr. physiol. Chem. 188. 127 bis 
132. 7/4. 1930. Leningrad, Akad. d. Wissensch.) G u g g e n h e im .

S. Kostytscliew und V. Berg, tiber AllcoJiolgarung. X X . Mitt. Die Einwirkung 
von Giflsloffem auf lebende Hefe, Trockenhefe und Macerationssaft. (X IX . Y g l.  C. 1929
II. 314.) Die zur Klarstellung der Natur der Zymcwegarung ausgefuhrten Verss. mit 
lebender Hefe, Macerationssaft u. Trockenhefe beruhen auf der Oberlegung, daB Fer- 
mente gegenuber verschiedenen Giften —  Toluol, A., Chlf., Thymol, Strychnin, Cocain, 
Chinin, NaF u. HgCL —  weniger empfindlich sind ais lebende Zellen, u. gegenuber 
geringen Giftmengen im Gegensatz zu letzteren keine Reizwrkg. aufweisen. Die Emp- 
findlichkeit des Macerationssaftes u. der Trockenhefe gegenuber den untersuchten 
Giften ist gleich oder gróBer me bei der lebenden Hefe. In  manchen Fiillen iiben ganz 
kleine Mengen eines Giftstoffes eine Reizung aus, die auf die vermeintliche fermentative 
Garung stimulierend einmrkt. Besonders deutlich ist die stimulierende Wrkg. von 
A., Chlf. u. Strychnin. Nach diesen Verss. beruht die fruher angenommene geringe 
Empfindlichkeit der Zjmase auf einer irrefuhrenden Versuchsanordnung, wodurch ein 
wichtiger Beweis fiir dereń Fermentnatur hinfallig wird. (Ztschr. physiol. Chem. 188. 
133—59. 7/4. 1930. Leningrad, Akad. d. Wissensch.) 'G u g g e n h e im .

E 4. Tierchemle.

N. Andrianoff und S. Ansbacher, Leber und Kupfer. Der Cu-Geh. nienschlicher 
I^ebern betrug in Genf 0,5— 13 mg pro kg. Eigentiimlicherweise fanden sich in zirrhot. 
Lebern erheblich hohere Betrage, in 21 Fallen lag der Cu-Geh. nur 3-mal imter 20 mg 
]>ro kg, in 7 Fallen zwischen 20 u. 40 mg, die anderen wiesen noeh hohere Werte auf,
2 davon iiber 100 mg pro kg Leber. Es ist moglich, daB das Cu die Krankheit ver- 
anlaBt oder daB die kranke Leber Cu in starkerem MaBe stapelt ais normal. Ratten 
erkielten zu ihrem Grundfutter etwas CuS04 beigefiittert, in 3 von 4 Verss. ent- 
wickelte sich bei den Ratten Zirrhose. —  Leber von neugeborenen Tieren u. Menschen 
enthalt mehr Cu ais die Leber von Erwachsenen. Im  neugeborenen Meerschweinchen 
betrug der Cu-Gfeh. der Leber nie unter 50 y pro g Leber, bei ausgewaehsenen Tieren 
schwankte er zwischen 16 u. 20 y. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 357— 58. 28/2.1930. 
Genf, Pathol. Inst. ń. Organ.-chem. Labor.) W a d e h n .
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M. A. B. Toxopeus, Die Yerleilung des Broms im Organismus. Die Ergebnisse 
der Arbeit von NEUCKI u . ScHOUMOW-SllIANOWSKY (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
34 [1894]. 313) werden nachgepriift. Im  Gegensatz zu diesen Unterss. zeigt sich, 
daB das Br ganz anders im Organismus verteilt ist ais das normale u., wie sich aus den 
Ergebnisscn von W a h l g r k n  (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 61 [1909]. 97) u. P a d t - 
BORN (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 63 [1910]. 60) ergibt, das im UbersehuB zugefiihrte 
Chlor. Es enthalten im Mittcl die Muskulatur 37,3%, die Haut 16,0%, das Blut 9,3%, 
die Lungc 1,8% u. der Magen-Darmkanal 3,1% des gesamten Bromids. Chlor war 
im Mittel enthalten in der Haut zu 21,2%, in der Muskulatur zu 12,7%, im Skelett 
zu 19,1% u- im Blut zu 14,2% des Gesamtchlorids. Die individuellen Schwankungen 
erwiesen sich bei beiden ais recht erheblich. Das NaBr wurde mit der Schlundsonde 
zugefiihrt, 5 Hunde nach 24 Stdn. u. 2 Hunde nach 10 Tagcn getotet. Das Unter - 
suchungsmaterial wurde nach R o s e m a n n  (Pe l u g e r s  Arch. Physiol. 135 [1910]. 177 
u. 142 [1911]. 447) gel., nach L u s t ig  verascht u. das Br nach einer etwas modifizierten 
Methode von B e r g LUND (Ztsehr. analyt. Chem. 24 [1885], 184) bestimmt. (Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 149. 263—73. Marz 1930. Utrecht, Pharmakolog. Inst. d. 
Univ.) V o l l m e r .

Jun  Kaieda, Biocliemisclie Untersuchungen des Labyrinthwassers und der Cerebro- 
spinalfliissigkeit der Haifische. Die Unters. des Labyrinthwassers (Peri- u. Endolymphe) 
u. der der Perilymphe angeblich nahestehenden Cerebrospinalfl. der Sternhaie (Scolio- 
dontus laticandus) fiilirtc zu folgenden Feststellungen, wobei I  den Wcrt fur Peri- 
lymphe, I I  fur Endolymphe u. I I I  fiir Cerebrospinalfl. angibt: I  diinnfl., klar, farblos, 
I I  gelatinós, halbfl., I I I  wie I;  I, I I  u. I I I  neutral oder schwach alkal.; pH =  I  7,41,
I I  7,36, I I I  7,23; D .24-28 1 1,0200, I I  1,0204, H I 1,0233, spezif. Leitfahigkeit 1 1,77-10"3,
I I  17,53-10-3, I I I  18,21 • 10~3, Gefrierpunktserniedrigung A I  2,105, I I I  2,016, Trocken- 
ruekstand I  4,838, I I  4,537, I I I  4,369%, organ. Stoffe I  3,147, I I  2,490, I I I  2,762%, 
anorgan. Stoffe in W. 1. I  1,625, I I  2,380, IH  1,478%; in W. unl. I  0,064, I I  0,163,
I I I  0,085%; K 20 I  0,066, I I  0,114, I I I  0,067%; Na„0 I  0,719, I I  1,693, I I I  0,794%; 
CaO I  0,021, I I  0,106, I I I  0,019%; MgO I  0,008, I I  0,009, I I I  0,009%; P A  I  0,033,
I I  0,022, I I I  0,020%; H,SO., I  0,058, H  0,088, I I I  0,053%; Cl I  0,877. I I  1,659, 
111-0,825%; Si02 I  0,002, I I  0,009, H I  0,002%; Glucose I  0,029, I I  0,019, IH  0,024%; 
Gesamt-N I  1,23, I I  1,16, H I  1,24%; Rest-N I  1,048, I I  0,841, n i  0,980%; mit P-W- 
Saure fallbarer Rest-N I  0,375, I I  0,225, I I I  0,301%; nicht fallbar I  0,637, I I  0,566,
I I I  0,623%; NH3 abwesend; Harnstoff I  1,460, I I  2,520, I I I  2,156%; Harnsauro
I  0,072, I I  0,119, I I I  0,143 mg pro 100 ccm; Kreatin I  0,026, I I  0,012, I I I  0,016%; 
Amylase I, I I  u. I I I  + ; Esterasel, I I  u. I I I  + ; Urease I, H  u. I I I  — ; Pepsin I, I I  
u. I I I  — ; Trypsin I, I I  u. I I I  +. (Ztsehr. physiol. Chem. 188. 193— 202. 7/4. 1930. 
Nagasaki, Med. Fakultat.) G u g g e n h e im .

Hans Thierfclder und E. Klenk, Die Chemie der Cerebrosidc und Phosphatide. Berlin: 
J. Springer 1930. (VIII, 224 S.) = Monographien aus d. Gesamtgebiet d. Physiologie 
d. Pflanzen u. d. Tiere. Bd. 19. M. 19.60. Lw. M. 21.20.

E6. Tierphysiologle.

Hans Molitor, Hormona und Wasserhaushalt. Bedeutung von Leber- u. Nieren- 
inkreten, von Adrenalin, Insulin, Parathormon fiir den Wasserhaushalt. (Wien. med. 
Wchschr. 80. 430—34. 466— 67. 29/3. 1930. Wien, Pharmakol. Inst. Univ.) W a d .

A. Szarka, Die Wirkung von „E “-Vitamin auf die Oiarialfunktion. X I. Mitt. 
Inhretion und Amtaminose. Durch Verfutterung u. subcutane Injektion des A.-Extrakts 
von Weizenembryos u. des cholesterinfreien Unversei£baren des A.-Extiakts wurde 
Brunst bei infantilen Ratten ausgelóst. (P e l u g e r s  Arch. Physiol. 223. 657— 62. 
10/12. 1929. Debrecen, Physiol. u. allgem. pathol. Inst. Univ.) W a d e h n .

Edgar Allen, J. P. Pratt, Q. U. Newell und L. J. Bland, Hormmigehalt mensch- 
lichen Ovarialgewebes. Geh. an Brunsthormon: Corpus-luteum-Gewebe nicht schwan- 
gerer Frauen: hoehster Wert etwa 16 Ratteneinheiten (R.-E.) pro g, 23R.-E. im ge
samten Gelbkorper; bei friiher Schwangerschaft ahnliche Werte; bei Hoclischwangeren 
\ł'urde in 2 Fallen kein Brunsthormon im Corpus luteum gefunden. Follikelfl. hoehster 
Wert 3 R.-E., Follikelwand 5 R.-E., Gesamtfollikel 9 R.-E. Im  Stroma, das keine 
Follikelsubstanz makroskop. nachweisbar enthielt, war Hormon nicht nachzuweisen 
(bei Implantation von 1,65 g Gewebe). (Amer. Journ. Physiol. 92. 127— 43. 1/2. 1930.
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Univ. of Missouri, Departm. of Anat., Henry Ford Hosp., Washington Univ. Sehool
of Med.) W a d e h n .

J. A. Morrell, E. W. Mc Henry und H. H. Powers, Verbreitung und Darstellung 
des Ovarialhonnons. Es sind enthalten Ratteneinheiten im kg: Ovarien 220, Leber 80, 
Niere 30, Muskel 20 beim Schwein; Pankreas 70, Kotyledonen 40, Uterus 40, Blut 90 
bei der Kuh; Hypophyse, Sohilddrtlse, Milz beim Schwein, Nebenschilddriisen, Thymus 
bei der Kuh, Stierpankreas u. -Blut, Hiihnereier enthielten weniger ais 1 Ratteneinheit 
in 450 g. (Endoerinology 14. 25— 27. Jan.-Febr. 1930. New Brunswick, N. J ., Biol. 
Laborr. E. R . Sq u ib b  a. Sons.) W a d e h n .

J. A. Morrell, H. H. Powers und J. R. Varley, Ein ncues Ausgangsmalerial fiir  
das Ovarialhorinon. Die Amnion- u. Allantoisfl. der schwangeren Kuh enthalt 128 bis 
200 Ratteneinheiten in 4,51. (Endoerinology 14. 28—31. Jan.-Febr. 1930. New 
Brunswick, Biol. Laborr. E. R . S q u ib b  a. Sons.) W a d e h n .

J. B. Collip, Dos Ovar stimulierende Hormon der Płacenia. Aus menschlicher u. 
tier. Placenta wurde ein akt. Stoff dargestellt, der bei infantilen Ratten yorzeitigo 
Geschlechtsreife u. den Brunstcyclus heryorruft. Das Hormon ist mit dem ovar- 
stimulierenden Stoff der Hypophyse („Rho 1“ Yon W ie s n e r ) u . mit dem Brunst- 
liormon nicht ident.; es wurde in protein- u. lipoidfreie wss. Lsgg. gebracht u. in 
Mikrokrystallen erhalten, von denen 0,0015 mg eine Ratteneinheit hatten. Es ist 
widerstandsfahig gegen Pepsin u. Trypsin u. peroral fast ebenso wirksam wie subeutan. 
(Naturę 125. 444. 22/3. 1930. Montreal, Biochem. Labor. Mc Gili Univ.) W a d e h n .

M. Borst, A. Doderlein und D. Gostimirowie, Oeschlechtsphysiologische Słudien.
I. Mitt. Uber die Einwirkung des Hypophysenvorderlappenhormons (Prolan) auf jmenile 
mannliche Mause. Es gelang, bei juvenilen mannlichen Mausen eine deutliche Prolan- 
wrkg. durehschnittlich 100 Stdn. nach der Hormonzufuhr histolog. festzustellen. 
Durch das Prolan wird zuerst der generatiYe Hodenanteil angeregt, die Spermatogonien, 
sowie dio Spermatocyten geraten in rege Teilung. Es kam allerdings in keinem Falle 
zur pramaturen Ausbildung der Spermien, so daB in dieser Hinsieht die Rk. im Hoden 
der fiir den Eierstock gefundenen Rk. (friihzeitige Ovulation) nicht parallel geht. 
(Mimch. med. Wchschr. 77. 473—75. 21/3. 1930.) F r a n k .

J. Watrin, Die verschiedenen Tesle, der Aklwilat des IIypophysenhormons. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 102. 852— 53. 13/12. 1929.) W a d e h n .

Heinz Kiister, Die intrarenose Injektion von Hypophysenhinterlappenhormon zur 
Diagnose der Friihgraiidilat. ł/2—3/i Mm. nach intravenoser Injektion von l l/# VoGT- 
LIN-Einheiten Hinterlappenhormon wird der Uterus sehr hart; es tritt eine Kon- 
traktion von etwa 3— 5 Min. Dauer ein. Diese starkę Kontraktion ist nur im graYiden 
oder puerperalen Zustand zu finden. (Klin. Wchschr. 9. 384— 85. 12/4. 1930. Leipzig, 
Univ.-Frauenklin.) W a d e h n .

S. A. Schtscherbakow, W. S. Simnitzki und W. R. Dmitrijew, Uber die 
Marksubstanz der Nebennieren in  der Biochemie des Organismus. EinflufS der Reizung 
des N. splanchnicus auf die Sekretion der Nebennieren und den Blulzucker. Die Reizung 
des peripheren Abschnitts des nach seinem Hervortreten unter dem Diaphragma 
naho der Nebenniere durchschnittenen linken Bauchnerven mit farad. Strom hatte 
regelmaBig ein Steigen des Blutzuckers zur Folgę. Wurden dio Nebennierenvenen 
zusammengeprefit, die Nebennieren also ausgeschaltet, so blieb die Reizung des Nervens 
ohne Einw. auf den Blutzucker. Dem Adrenalin kommt physiologischerweise eine 
erhebliche Bedeutung fiir den Kohlehydrathaushalt der Zellen zu, es ist durchaus 
ais Hormon anzusprechen. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 224. 328—36. 23/3. 1930. 
Kasan, Physiol. Labor. u. biochem. Labor. Univ.) W a d e h n .

Alfred Fleisch, Beeinflussung der propriozepliven AImungsreflexe durch Adrenalin 
und Atropin. Es wurden die expirationsaktmerenden u. die inspirationshemmenden 
Reflexe untersucht. Durch Adrenalin u. Atropin wird die Hiiufigkeit der negativen, 
also der adaptierenden Reflexe stark vermindert. Die n. kompensierenden Reflexe 
treten unter der Giftwrkg. mit gróBerer RegelmaBigkeit auf'. Die Starkę u. die Zeit- 
dauer der propriozeptiyen Atmimgsreflexe erleiden im Mittel keine Yeranderung; die 
Haufigkeit u. Starkę der Ruckschlagsreflexe sind bedeutend gesteigert. Adrenalin 
u. Atropin wirken stets in gleicher Weise. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 224. 390— 402. 
23/3. 1930. Dorpat, Physiol. Labor. Univ.) W a d e h n .

G. G. Jaure, Uber die Wirkung oberfldchenaktiver Stoffe und ihres Vertreters, des 
Adrenalins auf das isolierte Froschherz. (Ztschr. ges. exp. Medizin 67- 381— 87. 15/10.
1929. — C. 1929. n .  3027.) Sc h ó n f e l d .
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A. Torino und G. Rufl, Jodgelialt von Schafs- und Iłindsschilddriisen. Der mittlere 
J-Geh. der Schafsschilddrusen betrug 0,133, der der Rindsschilddrusen war prakt. 
ebenso grofi. Regelmaflige Schwankungen nach der Jahreszeit wurden nicht beob- 
achtet. Die Schilddrusen wurden mit Soda yerbrannt, das J  wird nach Zusatz von 
Eisensulfat u. H 2S04 in eine Yorlage mit KJ-Lsg. dest. Nach der F e l l e n b e r g - 
schen Methode wurde nicht mehr ais etwa die Halfte der genannten J-Menge ermittelt. 
(Compt. rend. Soe. Biol. 102. 871—72. 13/12. 1929.) W a d e h n .

P. Mazzocco und C. Arias-Aranda, Jodgehalt der Schilddrusen von Schafen in 
der Prcwinz Salta und im Kiistengebiet. In  der ProYinz Salta (Kropflandschaft in 
Argentinien) liegt der J-Geh. der Schafsschilddrusen zwischen 19,9 u. 49 mg auf 100 g 
Driise, an der kropffreien Kiiste zwischen 115 u. 151 mg auf 100 g Driise. (Compt. 
rend. Soc. Biol. 102. 870. 13/12. 1929.) W a d e h n .

Eduard Uhlenhuth, Die Morphologie und Physiologie der Salamander- Schilddruse. 
V. Die Wirkung von anorganischem Jod auf die Schilddruse des Tigersalamanders 
(A. tigrinum) und des amerikanischm gefleckten Salamanders (A. maculalum). Larven 
von Amblystoma tigrinum u. maeulatum wurden teils in J-Lsgg. gehalten, teils mit 
J-Krystallen gefuttert. Schon bei Einw. kleiner J-Mengen u. kurzer Versuchsdauer 
kommt es zu einer Steigerung der sekret. Zelltatigkeit u. zu einer Schadigung der 
Zellen. Die erhóhte Sekretausscheidung u. gehemmte Kolloidentleerung fiihren zur 
Kolloidstauung u. zum Anschwellen der Eollikel u. zur Eollikelverschmelzung. — 
Die Wrkg. des J  beim Basedow ist nicht ais eine giinstige Wrkg. auf den Funktions- 
Yerlauf in der Schilddriisenzelle anzusehen, sondern ais eine Eunktionsstórung infolge 
der tox. Wrkg. des J  auf die Schilddrusenzellen. (W il h e l m  R o u x ’ Arch. f. Entw.- 
Meehanik d. Organismen 115. 184— 236. 15/3. 1930. Baltimore, Maryland Med. School 
UniY . Sep.) W a d e h n .

Eduard Uhlenhuth und Charles Winter, Die Morphologie und Physiologie der 
Salamander-Schilddruse. VI. Jodimplantation und ilire Wirkung auf die Schilddruse. 
(V. Ygl. yorst. Ref.) Larven des Tigersalamanders wurden J-Krystalle von 0,3 bis 
0,7 mg in die Bauchhóhle implantiert. Die Resorption war auBerst schnell, die Sehild- 
driisenzellen wurden so schnell geschadigt —  schon am 10. Tage waren sie zum groBten 
Teil der Degeneration anheimgefallen —, daB eine Yermehrte Sekretion ara der Schild
druse nicht eingetreten sein kann. Trotzdem metamorphosierten die Larven kurzo 
Zeit (schon nach 9 Tagen) nach der Implantation. Anorgan. J  kann also durch diiekte 
Wrkg. die Amphibienmetamorphose beeinflussen. Die Bedęutung der Schilddruse 
fiir die Metamorphose ist lediglich die eines „bloBen Końdensators u. Regulators“ 
des J, die Bereitung eines spezif. Hormons der Schilddruse ist in dieser Beziehung 
ohneBelang. (W il h e l m  R o u x ’ Arch. f. Entw.-Mechanik d. Organismen 119. 516— 30.
1929. Buffalo, Maryland Med. School UniY. Sep.) W a d e h n .

H. Zondek, Der Aufbau des Basedowsyndroms unter besonderer Berucksichtigung 
des Einflusses des Schilddriisenhormons auf die zirkulierende Blutmenge. Die Schild
druse ist ais ein Regulator der jeweils zirkulierenden Blutmenge anzusprechen, sie 
wirkt iiber die Milz. Beim schilddriisenlosen Kaninchen wird durch Arbeitsleistung 
Blut aus der Milz in den Kreislauf nicht mehr abgegeben. Durch Futterung mit Schild
druse lassen sich wieder normale Verhaltnisse erreiehen. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 

344— 46. 385— 87. 28/2. 1930. Berlin, I. Innere Abtlg. Stadt. Krankenh. am Urban.) Wa.
J. Nick Esau und O. O. stoland, Blutphosphor und Serumcalcium nach Neben- 

schilddriisenentfemung. Durchschnittswerte aus 261 Bestst. (71 n. Hunde): Ca =  
10,84 mg-%  Serum; anorgan. P =  4,44, Gesamt-saurel.-P =  26,65 mg-% im
Vollblut. —  Nach der Thyreoiparathyreoidektomie steigt der anorgan. P an, ebenso 
der Gesamt-saurel.-P bei schweren Ausfallsersehemungen; beim Fehlen der Ausfalls- 
erseheinungen oder wenn diese nur schwach auftreten sinkt der Gresamt-saurel. -P. 
Ein niedriger P-Spiegel im Blut zeigt ein kommendes Erholungsstadium an. Der 
Quotient anorgan. P : Ca steigt beim Eintritt der Ausfallsersehemungen u. besonders 
dicht Yor dem Tode erheblich (um 90— 300%) an, der Quotient Gesamt-saurel.-P: Ca 
erfahrt Steigerungen von 60— 150%- —  Die giinstige Wrkg. Yon Mg-Lactat u. Yon 
Morphium auf das Befinden der Tiere scheint auf dem depressor. Effekt auf das 
Atemzentrum u. das NerYensystem zu beruhen, der Anstieg des P im Blut wurde 
nicht beeinfluBt. (Amer. Journ. Physiol. 92. 1—24. 1/2. 1930. UniY. of Kansas, De- 
partm. of Physiol. a. Pharmacol.) W a d e h n .

J. Nick Esau und O. O. Stoland, Blutphosphor und Serumcalcium bei normalen 
•und parathyreoidektomierten mit Parathormon behandelten Hunden. Parathormon senkt
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den anorgan. P n. Gesamt-saurel.-P des Blutes bei einem Anstieg des Serum-Ca um
5— 6 mg-% iiber die Norm. Eine weitere Steigerung des Serum-Ca fuhrt zu einem 
sclmellen Anwachsen der beiden P-Werte. (Amer. Journ. Physiol. 92. 25— 34. 1/2. 1930. 
Univ. of Kansas, Departm. of Pliysiol. a. Pliarmacol.) W a d e h n .

O. O. Stoland und J. N. Esau, Die Wirkung von Leberexlrakt auf nebenschild- 
drilsenlose IIumie. Die intravenóse Injektion yon Leberextrakt (Heparmon) ist von 
einer heftigen Rk. der Bauchorgane gefolgt; je heftiger diese Rk., um so langer an- 
haltend ist dio Befrciung von den tetan. Symptomen. Der Blutdruck sinkt ab, die 
Blutgerinnungszeit ist yerkurzt. Bei Verwendung yon Leberextrakten zur intra- 
yenósen Injektion bei Toxamien ist gróBte Vorsicht geboten. (Amer. Journ. Physiol. 
92. 35— 42. 1/2. 1930. Univ. of Kansas, Departm. of Physiol. a. Pliarmacol.) W adehn.

D. Kwileeki und K. Silberstein, tlnsere Erfahrungen mit peroralem Insulin 
(Cholosulin). Das an Desoxycholsiiure gebundene Insulin (Cholosulin) ist fiir die Be- 
liandlung des Diabetes mellitus ungecignet. (Med. Klinik 26. 513. 5/4. 1930. Berlin, 
RuDOLF-ViRCHOW-Krankenk.) F r a n k .

Ewald Kestermann, Unsere Erfahrungen mit dem peroralen Insulin Cholosulin 
(Pharmagans). Mit dem peroralen Insulinpraparat Cholosulin war weder eine Einw. 
auf den Blutzucker noch auf die Acidose zu erzielen. Das yon S te p h a n  beschriebene 
„Stapelphiinomen“ konnte nicht beobachtet werden. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 
356— 57. 28/2. 1930. Marburg, Med. Uniy.-Klin.) W a d e h n .

Walter Mobius, Tierezperimcntelle Untersuchungen iiber die sioffwechselphysio- 
logische Wirkung des Insulins im Phlorrhizindiabetes. Ais wichtigste Merkmale der 
Insulinwrkg. beim Phlorrhizindiabetes wurden Verschwinden der Ketonurie, Hintan- 
haltung der Fettinfiltration der Leber u. Verminderung der Glykosurie festgestellt. 
(P e lu g e r s  Arch. Physiol. 224. 511—26. 23/3. 1930. Bonn, Physiol. Inst. Univ.) W a d .

George T. Pack und Donn Barber, Der Durchtritt von Insulin durch die Płacenia 
vom Fotus zur Muller. Durch Injektion yon Insulin in die Foeten einer Ziege wurde der 
Blutzucker des Muttertieres gesenkt u. so der Nachweis des Ubergangs yon Insulin 
durch die Plazenta in das miitterliehe Blut erbracht. (Amer. Journ. Physiol. 92. 271— 74. 
1/2. 1930. Tuscaloosa, Departm. of Pathol., Univ. of Alabama.) W a d e h n .

Rud. Suhrmann, Quantitative Untersuchungen im Absorptionsspektrum des Blutes 
und seiner Bestandteile. Es wurden die Absorptionsspektren der beiden Blut- 
bestandteile (Blutkórperchen u. Plasma) im sichtbaren Licht u. im Ultrayiolett 
quantitativ untersucht, dabei zeigte sich, daB nicht nur die Lage der yorhandenen 
Banden, sondern auch die Starkę der Absorption bei gesunden Menschen u. 
Tieren weitgehend konstant ist. Bei gewissen Krankheiten treten charakterist. 
Anderungcn der Extinktion auf, so daB man die Spektralanalyse des Blutes zur 
Erforschung von Krankheiten, yielleicht auch zu diagnost. Zwecken yerwenden 
kann. Das Absorptionsspektrum der menschlichen Blutkórperchen wurde von 600 
bis 230 nn aufgenommen, es zeigt zwei kleine Maxima im Gelben u. Gelbgruien, die 
der Farbę des Blutes entsprechen, u. zwei weit iiberwiegende Maxima an der Grenze 
des Violett (413 /.//<) u. im Ultrayiolett (340 u. 280 fiu); eine Absorption des Plasmas 
macht sich erst von 300 //« ab bemerkbar. Die Unterschiede der Kurven mehrerer 
Manner (dunkelhaariger u. blonder) lagen von 300 bis ca. 240 /J/.t innerhalb der Vers.- 
Fehler (falls die yiolette Bandę zur Deckung gebracht war). Bei Mann u. Frau wiesen 
die Kurven erst von ca. 260 fi/i ab groBere Abweichungen auf (mehrere %)• Bei Mann 
u. Knabe hingegen traten Unterschiede der Blutkórperchenkurven von einigen %  
bereits bei Wellenlangen >  300 /j/i auf, bei ca. 250 /i/t betrugen die Unterschiede ca. 10%- 
Ais erste Gruppe yon Krankheiten wurden dieAvitaminosen (Rachilis u. Xerophthalmie) 
untersucht, die experimentell an Tieren erzeugt wurden; in allen Fallen zeigten sieli 
betrachtliche u. charakterist. Anderungen entweder bei den Blutkórperchen oder im 
Plasma oder bei beiden Blutbestandteilen. (Physikal. Ztschr. 30. 959— 65. 15/12. 1929. 
Breslau.) W r e s c h n e r .

Gottfried Ostermann, Die Wirkung stark verdunnter Salzlosungen auf den 
Blutdruck. Mit Urethan narkotisierten Kaninchen, bei denen der Blutdruck gemessen 
wurde, wurde jeweils lccm der yerwendeten Salzlsgg. in die Ohrvene injiziert. Ver- 
wendet wurden N aJ in Konzz. yon 1: 100—1:100 000 (23 Verss.), NaBr in Konzz. 
yon 1: 1000— 1: 10 Mili. (21 Verss.), Natriumrhodanid in Konzz. von 1: 1000 bis 
1:10 Mili. (14Verss.), Natriumcitrat in Konzz. von 1:1000— 1:10 Mili. (30 Verss.) 
u. BaCL in Konzz. von 1: 100— 1:10 Mili. (31 Verss.). Beim BaCl2 zeigte sich von 
1: 100—1: 5000 die bekannte Blutdrucksteigerung. Eine den klin. Erfahrungen ent-
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sprechende Blutdrucksenkung ergab sich in keinem Vers. (Arcli. exp. Pathol. Pliar- 
niakol. 149. 257—62. Marz 1930. Munster, Pharmakolog. Inst. d. Univ.) V o l l m e r .

H. Zahler, Uber das Verhallen des Blutkalks und Blutzuclcers bei verschiedeneti 
Opiumpraparaten. Gepriift wurden das Opium selbst u. in Form von Pantopon, ferner 
Morphin u. Dilaudid. Allo Opiate bewirken in therapeut. Dosen eino Steigerung des 
Blutzuckerspiegels, bei niichternen Patienten betragt diese nach der 1. Injektion 
10— 25mg-°/0. Nach etwa 3— 4 Stdn. geht der Blutzuekerspiegel ziemlich schnell 
zuriick, um unter die Werte des Ausgangspunktes zu sinken. Bei taglich gleichen Gaben 
beginnt die Wrkg. auf den Blutzucker sich zu erschópfen, u. zwar zuerst bei Morphin, 
dann bei Opium, zuletzt bei Dilaudid. Der Kalkstoffwechsel scheint in ausgesprochenerer 
Weise ais der Zucker im Zusammenhang mit der reizherabsetzenden Wrkg. der Opiate 
zu stehen. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 522—23 28/3. 1930. Berlin-Westend, Kur- 
anstalten) F r a n k

L. C. Maxwell und Fritz Bischoff, Die LóslicMeit von Bleisalzen in  physiologischen 
Salzlósungen. (Vgl. B is c h o f f  u. B l a t h e r w ic k , C. 1928. I. 1066.) Die Lóslichkeit 
von Pb3(P04)o in Salzlsgg. vergleichbar der Ionenstarke des Blutes wird in Abhangigkeit 
von p h  u . von der Gesamt-P-Konz. bestimmt. Die Lóslichkeitsprodd. von Pb3(P04)2 
andern sich mit pn viel starker ais dio fur PbHPO.j berechneten; obwohl das Ionenprod. 
[Pb” ] [HP04"] fiir einen betrachtlichen pn-Bereich fast konstant ist, ist der so er- 
haltene pjj-Wert 9,5 erheblich kleiner ais B o t t g e rs  Wert, fiir die Ionenstarke korri- 
giert (Ztschr. physikal. Chem. 46 [1903], 521). Zunahme der Lóslichkeit von Pb3(P04)2 
mit steigender Gesamt-Pliosphatkonz. Das seheinbare Versagen des Lóslichkeits- 
prod.-Gesetzes bei Pb3(P04)2 in Salzlsgg. mit PhosphatuberschuB beruht wahrscheinlich 
auf der Bldg. intcrmediiirer lonen mit unbckanntenKonzz. u. Gleichgewichtsbeziehungen. 
Lóslichkeit von Pb3P04 in einer Salzlsg. von der Ionenstarke des Blutes m it pn =  7,35 
u. 4 mg/100 ccm =  3,6 x 10~7 Mol./l Pb, Lóslichkeit von PbC03 in einer bicarbonat- 
haltigen, unter einer dem Blut vergleichbaren C02-Spanmmg stehenden Salzlsg. von 
der Ionenstarke des Blutes =  1,0 X 10-G Mol./l Pb. Beim Eintreten von Pb" in den 
Blutstrom scheint ein Doppelsalz Pb3(P04)2-Ca3(P04)2 zu entstehen. Lactation hat 
auf die Lóslichkeit yon Pb3(P04)2 keinen spezif. EinfluB. (Journ. Pharmacol. exp. 
Therapeutics 36. 279— 93. Juli 1929. Santa Barbara, Cottage Hospital [Cal.].) K r u .

Otto Einstein und Georg Stormer, tfber den Einflup von Synthalin B bei lcolile- 
hydrałarmer Kost auf motorische Erregungszustćinde. Bei Erregungszustanden ist haufig 
eine Erhóhung des Blutzuckers festzustellen. Auf Synthalingaben wurden 14 von
24 Kranken gebessert. (Klin. Wchschr. 9. 695— 96. 12/4. 1930. Berlin-Buch, Neuro- 
pathol. Inst. stadt. Heil- u. Pflegeanst.) W a d e h n .

W. Stoeltzner, Zur Kenntnis der Kohlehydratnahrungen fiir  die Sauglingsemahrung. 
Nahrzucker und Kinderzucker. Vf. berichtet uber giinstige Erfahrungen mit „Kinder- 
zucker“ (Herst. Fa. M. T o p f e r , Bóhlen) in der padriat. Praxis. (Med. Klinik 26.
507—08. 5/4. 1930. Kónigsberg, Univ.) F r a n k .

Tsan-Wen Li, Biologischer Wert der Proteine von Oerste, Beis, Kaoliang und Hirse. 
Der biolog. Wert der EiweiBstoffe wurde nach der Ausnutzungsmethode M it c h e l l  

bestimmt, er betrug fiir Reis, Gerste, Hirse, Kaoliang (Sorgham vulgare, Pers.) 77, 
64, 57 u. 56. (Chinese Journ. Physiol. 4. 49— 57. Febr. 1930. Peking, Departm. of 
Biochem. Peiping Union Med. Coli.) W a d e h n .

F.-V. v. Halin, Vitaminstiidien. Erste Reihe. Die ezperimenlelle Untersuchung 
des Vitamingehalls von Nahrungs- und Genufimitteln. Nach den Uberlegungen des 
Vf. sind die Vitamine statt mit A, B, C, D, E  besser nach der Krankheit zu benennen, 
die sie heilen, zu unterscheiden ais fettl. das Rachitis-, das Xerophthalmie- u. viel- 
leicht das Fortpflanzungsvitamin, ais wasserl. das Beriberi- u. das Skorbutvitamin. 
Das Beriberivitamin ist in der deutschen Nahrung geniigend gesichert; Praparato 
davon sind also meist iiberfliissig. Rachitisvitamin fehlt besonders im Winter; Xero- 
phthalmie kann dureh Ersatz der Butter dureh Schmalz oder Margarine hervorgerufen 
werden. Das wichtigste Vitamin fiir uns ist das Skorbutvitamin, dessen Mangel 
zuniichst den Prdskorbut (Friihjahrsavitaminose) gekennzeichnet dureh Mudigkeit, 
Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit oder Hunger auch nach ausreichender Nahrungs- 
zufuhr, Gelenk- u. Knoehenschmerzen. Ein gemeinsames Kennzeichen aller Hypo- 
vitaminosen (vgl. C. 1929. I I .  906) besteht in erhóhter Disposition fiir Infekte, ge- 
wóhnlich Yerbunden mit einer Yirulenzsteigerung der Mikroben. Dic Monate mit 
ausgesprochenem Vitaminmangel decken sich mit dem Maximum der Sterbekurven. 
Vitaminpriiparate des Handels sind haufig irrefiihrend aufgemacht bzw. enthalten
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nur das fiu* uns wertlose Beriberiyitamin. —  AnsolilioBend wird die Priifung auf 
Skorbutyitamin im Tieryers. in ihren Einzelhoiten beschrieben. (Ztselir. Unters. 
Lebensmittel 59- 4—31. Jan. 1930. Hamburg, Eppendorfer Krankenhaus.) Gd .

F.-V. V. Halin, Vitaminstudien. Zweite Reihe. Der Viłamingehałt fabrikmapig 
hergestellter Zubereitungen aus frischen Vegelabilien. (I. vgl. vorst. Ref.) Ausfiihr- 
lieber Bericht iiber dio Unters. von 14 Orangeaden auf Skorbutyitamin, Wiedergabo 
der Gewichtskuryen der gepriiften Meerschweinchen. Forderung gesetzlicher MaB- 
nahmen gegen den Vitaminschwindel mit Orangeaden. —  Califorange, ein Grundstoff 
yieler Orangeaden, naeh Angabe der Hersteller eine bei 37° im Vakuum auf 1j- ein- 
gediekte Piilpe yon Orangensaft enthielt erheblicli weniger Skorbutyitamin ais frisch- 
gepreBter Saft, wenn auch immerhin ein Teil erlialten war. —  Von seehs Citronen- 
ersatzmitteln, nach ihrer Bezcichnung ais konseryiorte Citronensiifte anzusprechen, 
erwiesen sich fiinf Proben ais so yitaminarm, daB die Yersuchstiere an Skorbut zu- 
grunde gingen. Es scheint, daB die antiskorbut. Wrkg. frisch gepreBten Citronen- 
saftes bei fabrikmaBig hergestellten Prodd. meist nieht erreicht wird. (Ztschr. Unters. 
Lebensmittel 59. 18—31. Jan. 1930. Hamburg, Eppendorfer Krankenh.) G r o s z f e l d ,

Robert Cohn, Der Vitamingehalt vmi Orangeade. Unter Besprechung der Aus- 
fuhrungen von v. H a h n  (vgl. vorst. Reff.) betont Vf., daB Orangeaden in erster Linie 
ais wohlschmeckende Erfrischungsgetranke anzusehen sind, wobei der Vitamingeh. 
erst in zweiter Linio in Frage kommt. Allerdings ist bei Deklaration eines Vitamin- 
geh. auch tatsachlich der Beweis dafur durch Tieryers. zu erbringen. (Dtsch. Destil- 
lateur-Ztg. 51. 218. 1/4. 1930. Berlin W  15, Chem. Lab.) G r o s z f e l d .

D. Breese Jones und E. M. Nelson, Vitamingehalt von mit Athylen behandelten 
und uribehandelten Tomaten. Die Yerss. mit Tomatensaften an Ratten (Vitamin A u. B) 
u. Meerschweinchen (Yitamin C) ais Versuchstieren fiihrten zur Erkenntnis, daB natiir- 
lich gereifte Tomaten eine bessere Quelle fiir die Yitamine A, B u. C sind ais die anderen 
mit C2H4 behandelten oder unbehandelten. Der Vitarnin A-Geh. griiner Tomaten 
bei yerseluedenen Reifestufen, ob mit oder ohne C2H 4 behandelt, war prakt. gleich, 
ahnlich der an Vitamin B. Der Yitamin-C-Geh. scheint mit Entw. u. nahender Reife 
der Frucht zuzunehmen; naturlich gereifte Friichte enthielten am meisten dayon, 
dann ausgewachsene griine, die kleinen unreifen am wenigsten; die C2H4-Behandlung 
bewirkte keine wesentliche Anderung. Bei einer 2. Reihe yon Yerss. iiber Yitamin B 
wurden bei gleichartigen Friichten kleinere Vitamingehh. festgestellt; anseheinend 
war beim Lagern ein Verlust daran eingetreten. (Amer. Journ. publ. Health 20. 387 
bis 394. April 1930. Washington, U. S. Dep. of Agricult.) G r o s z f e l d .

Heinz Briihl, Anlirachitischer Wert bestrahlter Frischmikh. In  Prophylaxe- u. 
Therapioverss. bei kindlicher Rachitis wie im Rattenvers. entwickelte bestrahlto Milch 
eine Wrkg., die nur wenig hinter der der Hóhensonnen- u. Vigantohvrkg. zuruckblieb. 
(Med. Klinik 26. 509— 13. 5/4. 1930. Marburg a. d. Lahn, Univ.) F r a n k .

Ed. Kobligk, Die Yerwendung von Lebertran (Ossin) in der Behandlung luetischer 
Kinder. Das Lebertranpriiparat Ossin (Chem.  F a b r i k  St r o s c h e in , Berlin) erwies 
sich ais ausgezeichnetes Heilmittel gegen alle Erkrankungen auf rachit. Grundlage u. 
ais gutes Roborans bei Behandlung luet. Prozesso. (Med. Klinik 26. 516. 5/4. 1930. 
Gorlitz.) F r a n k .

Hsiang-Ch’Uan Hou, Weitere Beóbachtungen uber die Beziehung der Biirzeldruse 
der V6gel zur Rachitis. Die Biirzeldruse ist ein wichtiger Ursprungsort fiir das Pro- 
yitamin-D; jungę Vógel, denen diese Driise entfernt wird, werden rachitiseh. Federn, 
Haut, Fett u. Muskel n. Hennen schiitzen, an Ratten yerfiittert, diese vor Rachitis. 
(Chinese Journ. Physiol. 4. 79— 90. Febr. 1930. Peking, Departm. of Physiol. Peiping 
Union Med. Coli.) W a d e h n .

William B. Rose, Charles J. Stucky und George R. Cowgill, Versuche zur 
Physiologie der Vitamine. X I I I .  Die Beziehung der Slolilitat des Magens zur An- 
hydramie bei Vitamin-B-frei ernahrten Hunden. (X II. vgl. C. 1930. I. 2918.) An- 
hydramie fiihrt —  gleichgiiltig, ob sie durch Vitamin-B-freie Kost oder durch W.- 
Mangel yerursacht ist —  zur Verringerung der Motilitat des Magens. Ein Weg, auf 
dem der Yitamin-B-Mangel sich auswirkt, ist dadurch kenntlich gemaeht. (Journ. 
Amer. Physiol. 92. 83—91. 1/2. 1930. New Haven, Labor. of Physiol. Chem., Yale- 
Univ.) W a d e h n .

H. Seel, EzperimenteUe Untersuchungen uber das Sauermilchprdparat „Saya“. 
Die Ergebnisse derVerss. (Kurvenzeichnungen) zeigen, daB die Sayamilch nieht nur 
den Stoffwechsel u. Stoffansatz gesunder Tiere (Ratten) fórdern kann, sondern noch
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yiel mehr den soloher Tiere, dio unter dem EinfluB ungeniigcnder u. einseitiger Er- 
nahrung stehen (Besserung des Appetits, Steigerung des Ruheumsatzes, Zunahme 
des Gewichts). Bei Ernahrung der Ratten mit an D-Vitamin freier Nalirung lieB sich 
im Prophylaseyers. der Ausbruch der Rachitis verhindern; nach Ausbruch der Krankheit 
erfolgte Heilung der rachit. Knochenveranderungen, Zunahme des Gewichtes u. Stei- 
gerung des Ruheumsatzes bis zur Norm. (Ztschr. Fleisch-, Milchhyg. 40. 294— 97. 
15/4. 1930. Halle a. S.) G r o s z f e l d .

Rudolf Hober, tlber die Hambildung in  der Froschniere. X IX . Mitt. tlber die 
Ausscheidung des Hamstoffs. Der Harnstoffgeh. der Froschniere ist nicht selten hóhor 
ais der Harnstoffgeh. des Blutes u. des Harns, Harnstoff kann in der Niere gespeichert 
werden; die Dorsalseite der Eskulentenniere ist harnstoffreicher ais die Ventralseite. 
Durch Ausspiilung der iiberlebenden Niere mit Ringerlsg. laBt sich der Harnstoff in 
wechselndem AusmaB entfernen, im Winter gelingt das meist schlecht. —  Die aus- 
gespiilte Niere ist fiir Harnstoff sowohl bei arterieller ais auch bei yenóser Zufuhrung 
durchlassig, eine neue Speicherimg von Harnstoff laBt sich im letzteren Fali erreichen; 
der Harnstoff lagert sich mehr in der Dorsalseite ein ais in der Ventralseite. Fuhrt 
man Harnstoff von der Arterie aus zu, so wird er nicht gespeichert. Die Wandung 
der Harnkanalchen ist also fiir den Harnstoff irriziprok, namlich nur von der Vene 
zum Lumen durchlassig, wahrend fiir Cl-Ionen eine entgegengesetzte Irriprozitat der 
Durchlassigkeit besteht. —  Durch Narkoticum wird die Ausspiilung des Hamstoff- 
speichers aus der Niere gehemmt. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 224. 422— 40. 23/3. 
1930.) W a d e h n .

Kikuo Toda, Untersuchungen iiber den Ablauf der Muskelermudun-g bei wecliselnder 
Belastung und unter dem Kinflufi von Giften und Ionen. (Vgl. C. 1929. I I .  593.) In  
Verss. mit A. yerschiedener Konz., nut Coffein, Acetylcholin, NaCNS, Saure, Alkali, 
Ca- u. K-IlberschuB, sowie in Ca- u. K-freien Lsgg. wurden charakterist. Yerande- 
rungen der Ermiidungskurven sowie der Muskeldehnbarkeit bei verschiedener Be
lastung festgestellt. (P f l u g e r s  Arch. Physiol. 224. 403—21. 23/3. 1930. Breslau, 
Inst. f. Pharmakol. u. exp. Therap. Uniy.) W a d e h n .

A. Magnus-Levy, Das Ammoniak bei der Nephrose. Die NH3-Produktion der 
nephrot. Niere ist im Gegensatz zu der der nephrit. Niere nicht geschadigt, meist sogar 
betrachtlich hóher ais die der gesunden Niere. Die NH3-Zahlen sind auch beim einzelncn 
Nephrotiker recht unregelmaBig, der Abfall yon'der sauren zur alkal. Seite ist meist 
noeh zu erkennen, aber weniger stark ais beim Gesunden. Diese Ammoniurie ist nicht 
Folgę einer Vermehrung organ. Sauren, wie beim Diabetes, die Ammoniurie des Nephro- 
tikers ist eine primare, die hohe NH3-Ausscheidung des Diabetikers eine sekimdare. 
Bei schnell steigenden Odemen steigt das NHa, bei sehnell sinkenden sinkt es, weil bei 
steigenden Odemen NaHC03 im Korper zuruckgehalten, bei fallenden von ihm her- 
gegeben wird. Bei maBiger NH.,C1-Belastung yerhalt sich die Niere bei Nephrose iihn- 
Uch wie die des Gesunden. Im  Harn sind Ureasen bisher nicht mit Sicherheit nach- 
gewiesen worden. (Ztschr. klin. Med. 112. 257— 74. 20/2. 1930.) F r a n k .

G. Leopold, tJber die pharmakologische Wirkung der Bitterąuellen. "Dbersichts- 
referat. Ais yornehmlichste Wrkg. der Bitterąuellen ist die auf den Darm anzufuhren, 
die sich in einer Resorptionsminderung, Erregung der Peristaltik u. Reinigung des 
Darmes von bakteriellen u. Faulnisprodd. mamfestiert. Hinzukommen Beeinflussung 
der Magensekretion im Sinne einer Annaherung zur Norm, Verbesserung des Blut- 
laufes zur Lebor u. ausgesprochen fórdernder EinfluB auf die Entleerung der Gallenwege. 
(Med. Welt 4. 623—26. 12/4. 1930. Bad Mergentheim.) F r a n k .

Hubner, tJber Jodez, ein neues Mitlel zur auperlichen Jodbehandlung. Jodex 
„flilssig“ u. Jodex Salbe (Herst. Dr. K l o p f e r , Dresden) erwiesen sich ais gut geeignete 
Praparate fiir die J-Therapie. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 527— 28. 28/3. 1930. Bad 
Salzuflen.) F r a n k .

Josef Schneier und Paul Pollak, Zur Jodbehandlung der Lungentuberkulose. 
Klin. Bericht iiber giinstige Erfolge bei Behandlung der Lungentuberkulose mit Jodex. 
(Wien. med. Wchschr. 80. 478— 79. 29/3. 1930. Wien, Unters.-Stelle des Bundes- 
ministeriums f. lungenkranke Kriegsbeschiidigte.) F r a n k .

L. Kofler und R. Fischer, Eine biologische Priifung der Darmresorption von 
Kalkpraparaten. Nuchterne Mause erhielten per os aquivalente Mengen yerschiedener 
Kalkpraparate u. nach 45 Min. bis 21 Stdn. subcutan MgS04. Ferner wurden Kombi- 
nationen yon Kalksalzen mit Saponin, pur. albiss. Merck yerabreicht. Normale Mause 
duldeten Ruckenlage nach 0,5 mg MgS04 pro g Tier. Bei den vorbehandelten Tieren
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war diese Dosis bis auf 0,9 mg pro g ais Minimum nach MaBgabe der Resorption erlioht. 
Beim Calcium Sandoz u. bei dem CaClo-Saponingemisch wurde das MgS04 nach 
20 Stdn. injiziert u. ergab noch eine geringe Toleranzsteigerung. Es werden resorbiert 
in aufsteigender Reihenfolge Calcium glycerino-phosphoricum, Calcium lacticum, 
Calcium chloratum, Calcium Sandoz, Kalzan, Calcium lacticum + Saponin, Calcium 
chloratum + Saponin. CaCl2 + Saponin paralysiert die 3-fache Menge MgSO., wio 
Calcium glycerino-phosphoricum u. die 2-fache wie Calcium Sandoz. Langefe Zeit 
hindurch fortgesetzte Fiitterungsverss. an Ratten ergaben keinen Unterschied gegeniiber 
den unbehandclten Tieren. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 149- 326—35. Marz 1930. 
Innsbruck, Pharmakognost. Inst. d. Univ.) V o l l m e r .

G. v. Hevesy und O. H. Wagner, Die Verteilung des Tlioriums im tierischen
Organismus. Gesunden u. tumorkranken Mauscn wurde Tlioriumnitrat in Mengen 
um 0,25 mg pro Maus injiziert. Die Best. des Thoriums erfolgte durch elektroskop. 
Messungen an dem veraschten Materiał. Innerhalb von 9 Tagen wurden bis zu 99% 
ausgesehieden, davon 36% in den Eaeces u. 64% im Urin. Das Thorium, wie auch 
in Bestiitigung der Verss. von K a w a t a  das Blei wurden im Carcinomgewebe nicht 
selektiv angereichert, dagegen wurden die Ergebnisse K ah n s  iiber die Anreicherung des 
Wismuts im Tumorgewebe bestiitigt. Leber u. Niere verhalten sich bzgl. der Speiclierung 
von Metallen entgegengesetzt. Es speichert die Leber in aufsteigender, die Niere in 
absteigender Menge U, Au, Bi, Hg, Pb, As (5-wertig), Th, As (3-wertig), Ag, Cu. (Arch. 
exp. Pathol. Pharmakol. 149. 336— 42. Marz 1930. Ereiburg, Physikal.-Chem. Inst. 
d. Univ.) V o l l m e r .

H. Kionka, Die therapeutische Veriuendung des Alkohols in  der inneren Medizin.
(Therapie d. Gegenwart 71. 145— 50. April 1930. Jena, Univ.) Fran k .

O. H. Emerson und L. R. Cerecedo, Zur Physiologie der Pyrimidine. Der 
Stoffwechsel der Pyrimidinnucleine. Die Pyrimidine Uracil u. Thymin werden groBten- 
tcils verdaut, wahrend Cytosin nicht umgesetzt wird (Ce r e c e d o , C. 1928. I. 1433). 
Die Pyrimidinnucleine Uridin u. Cytidin werden im tier. Gewebe verdaut u. zwar werden 
sie vorwiegend zu Harnstoff abgebaut. Auch der Pentosezueker des Nueleinmol. wird 
prakt. vollstandig v'erbrannt. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 203. Dez. 1929. 
Berkeley, Univ.) Z im m e r m a n n .

Ph. Tak, Cave aUyphanl Beschreibung von 11 Fallen, bei denen durch Atophan 
in 8—9 Tagen ein Wochen dauernder Ikterus u. darauf 4Wochen Urobilinurie einsetzte. 
DieUrsache ist in Empfindlichkeit der Leberzellen gegen Atophan zu suchen, die durch 
intravenóse Einspritzung von MgS04 aufgehoben werden kann. Auch bei Zufiihrung 
per os ist Anwendung dieser beiden Mittel zusammen geboten. Vor u. bei Anwendung 
von Atophan ist strengo Kontrolle des Urins auf EiweiB nótig. Die Dauer der Uro
bilinurie nach kurzem Gallenstoinkolik bzw. Icterus catarrhalis bzw. Atophan-Hepatitis 
nimmt in gleicher Reilienfolge ais Zeichen zunehmender Leberschiidigung zu. (Nederl. 
Tijdschr. Geneeskunde 74. I. 1744—51. 5/4. 1930. Amsterdam.) G r o s z f e l d .

Maurice Renaud, Die Anwendung des Milchserums in der Heilkunde. Es werden 
verschiedene medizin. Anwendungsarten des Milchserums besprochen, im besonderen 
bei Erregung der n. Nierenfunktion durch Trinken von Milchserum, Verbesserung 
derselbcn bei patholog. Zustanden, EinfluB auf Ausscheidung von Phenolsulfophthalein, 
galletreibende u. abfiihrende Wrkg. Letztere ist sehr gleichmaBig, wirksam u. dabei 
vóllig unschadlich. Anwendungsgebiete: Infektionskrankheiten u. Vergiftungen, Ver- 
dauungs- u. Leberstórungen, Herzki-ankheiten, Asystolie, akute u. subcutane Nieren- 
schiiden, funktionelle Insuffizienz durch Sklerose im Greisenalter, Uraemie u. Blut- 
druckkrankheiten. Weiter von Bedeutung sind Milchserum ais Sauglingsdiat, vor u. 
nach chirurg. Eingriffen. Mit Milchserum verdiinnte Milcharten (laits allógćs) lassen 
sich je nach Mengenverhaltnis leicht auf gewiinschtcn Nahrwcrt EiweiB- u. Fettgeh. 
einstellen. (Lait 10. 369—81. April 1930. Paris, Hopitaux.) GROSZFELD.

P. Delorme und P. Croizat, Studie iiber die inłravenose Injeklion von homo- 
genisierlen Olemulsionen. Olwenol oder Lebertranemulsicm werden mit einem Carragen- 
dekokt nach dessen Filtrierung emulgiert u. homogenisiert. Von diesen Emulsionen 
vertragen dann Hunde wie Kaninchen bei intravenoser Injektion u. Einhaltung be- 
stimmter Bedingimgen hóhere Dosen ais von unvorbereitetem Ol. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 103. 791—93. 14/3. 1930. Lyon, Labor. de chim. biolog.) O p p e n h e im e r .

Ferdinand Róder, tlber Zellatmung und Narkose. Auffiihrung von Ergebnissen 
aus dem Gebiet der Zellatmung u. angrenzender Gebiete, die in der friiher vom Vf. 
aufgestellten Theorie der Zellatmung, der zufolge die Besehleunigung der vitalen Oxy-
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dation zum iiberwiegenden Teil durch die Kompression im Protoplasma lcolloidal ver- 
teilten 0 2 bowirkt wird, eine einheitlicho Erkliirung finden. (Wien. med. Wchschr. 80. 

497— 500. 5/4. 1930.) F r a n k .

Leo Deutsch, Uber das Schlafmittel Neodonn. Neodorm bewahrte sich ais mildes, 
aber wirksames Einschliiferungs- u. Schlafmittel. (Wien. med. Wchschr. 80. 450. 22/3. 
1930. Wien, Allgem. Krankenh.) F r a n k .

Otto A. Schwarz, Die Anwendung von Percain zur Andslhcsie der Harnróhren- 
und Blasenschleimhaut. Klin. Bericht. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 526— 27. 28/3. 1930. 
Berlin.) F r a n k .

ViktorSatke, Uber die Verwe?idung vonArsoferrin. 4rso/em?i-Tektoletts bewahrten 
sich ais Roborans u. Tonikum. (Wien. med. Wchschr. 80. 478. 29/3. 1930. Wien, Heil- 
anst. IClosterneuburg.) F r a n k .

K. Kolie, Migrdnebehandlung mit Paracodin. Klin. Bericht iiber giinstige Er- 
fahrungen bei Behandlung der Migrane mit Paracodin. (Miinch. med. Wchschr. 77. 
487. 21/3. 1930 Kiel, Univ ) F r a n k

Melaram Sonak, Plasmocliin in  der Behandlung der Malaria. Der Inhalt deckt 
sich mit der C. 1930. I . 1495 referierten Arbeit. (Dtsch. Arch. klin. Med. 166. 168 
bis 191. Febr. 1930. Breslau, Med. Poliklin.) O p p e n h e im e r .

Karl Miillern, Die Bedeutung des „Novurit“ in der Diuresetherapie. Zuverlassigas 
Diuretikum ohne unangenehme Nebenerscheinungen. (Wien. med. Wchschr. 80. 546 bis 
547. 12/4. 1930.) F r a n k .

A. Kittinger, Erfahrungen mit Staphar bei Staphylokokkeninfektionen. Staphar 
( I. G. F  a r b e n) erwies sich ais wertvolles Vaeeinepraparat zur Bekampfung der 
Furunkulose. (Wien. med. Wchschr. 80. 351— 52. 1/3. 1930. Wien, Krankenanst. 
Rudolfsstiftung.) F r a n k .

A. Hollander und E. A. Spiegel, Uber die Blutdruckmrkung von Exlrakten aus 
dem Plexus chorioideus. Durch Ausziehen des Plexus chorioideus mit 0,l% ig . Essig
saure erhaltene Extrakte wirkten blutzuckersenkend. Diese Wrkg. ist dem in den 
Estrakten enthaltenen Histamin oder histaminahnlichen Substanzen zuzuschreiben. 
(P f l u g e r s  Arch. Physiol. 224. 386— 89. 23/3. 1930. Wien, Neurolog. Inst. Univ.) W a d .

H. Mautner und E. P. Pick, Bemerkungen zu der Arbeit non O. Oanter und 
A. Schretzenmayr: „Uber die Wirkung des Histamins auf den Kreislauf der Katze“ . 
Vff. bezweifeln Methodik u. Ergebnisse von G a n t e r  u . S c h r e tz e n m a y r  (vgl. 
C. 1930. I . 2123). (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 149. 25—28. Miirz 1930. Wien, 
Pharmakol. Inst.) P. W o lf f .

Gr. Ganter und A. Schretzenmayr, Antwort auf rorstehende Bemerkungen von
H. Mautner und E. P . Pick. Erwiderung hierzu (ygl. yorst. Ref.); namentlich wird die 
Lungen- u. Lebersperrentheorie abgelehnt. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 149. 

29—32. Miirz 1930. Rostock, Med. Poliklin.) P. W o l f f .

V. Hanke, Uber Protinal bei Augenkrankheiten. Protinal, ein aus Umwandlungs- 
prodd. des MilcheiweiBes unter Ausschaltung des Caseins hergestelltes Priiparat, be
wahrte sich in Form von Injektionen bei Entztindungen des vorderen Augenabschnittes. 
(Wien. med. Wchschr. 80. 416.15/3.1930. Wien, Krankenanst. Rudolfsstiftung.) F r a n k .

OttaviO Santonoceto, Uber die Wirkung von Zuckerlósungen in ' der Augen- 
heilkunde. Bei akuter Conjunctiyitis, bcsonders bei Einiiugigen mit unpasscndem 
kiinstlichem Auge oder durch mangelhafte Hygiene entziindeter Augenhohle sowie bei 
der Conjunctiyitis der Neugeborenen bewahrten sich Umschlage mit 50%ig. Rohr- 
zuckerlsg. gut zur Bekampfung der Entziindungen. (Arch. Farmacol. sperim. 47. 143 
bis 144. 145— 53. 20/8. 1929. Forli.) H e r t e r .

Stephan Erdesz, Uber die therapeutische Wirkung des Jodols fiir diagnostische 
Zwecke. Klin. Bericht iiber einen Krankheitsfall, in welehem das zu myelograph. 
Zwecken benutzte Jodipin neben seinem diagnost. Werte auch sehr dienliehc therapeut. 
Wrkgg. zeigte. (Miinch. med. Wchschr. 77. 439. 14/3. 1930. Oradea [Rumanien], 
Hospital „Soc. Seinte“ .) F r a n k .

Hans Seel, Die Seekrankheit, ihre Ursache und ihre Behandlung (Erfahrungen mit 
Vasano). Bericht iiber giinstige Erfolge mit V as ano bei Prophylaxe u. Behandlung
der Seekrankheit. (Med. Klinik 26. 514— 16. 5/4. 1930. Hamburg.) F r a n k .

Cobet und R. Stern, Uber die Spatfolgen gewerblicher CÓ-Vergiflung. Vff. bejahen 
die Wahrscheinlichkeit einer chroń. CO-Vergiftung bei der Beschaftigung im Hoch- 
ofenbetriebe. (Med. Klinik 26. 517— 18. 5/4. 1930. Breslau, Univ.) F r a n k .
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F. Pietrusky, Nairium.flvoridvergiftung (Selbstmord) durch NaF-haltiges Ratlengifl.
(Sammlg. Yergiftungsfallen 1. Vergiftungsfalle 31— 32. Beilage zu Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. Marz 1930. Halle, Univ.) F r a n k .

R. Bernstein, Kaliumchloralvcrgiftung (Selbstmord durch Pebecozahnpaste). Ein 
33-jahriger geisteskranker Patient strich sich in einer Heil- u. Pflegeanstalt die Halfte 
des Inhalts einer Tube Pebeco-Zahnpaste (30 g) in den Mund u. schluckte alles herunter. 
Es erfolgte Erbrechen, Grunblaufarbung des Korpers, BewuBtlosigkeit u. Aussetzen 
der Atmung. Der Patient starb am ubernachsten Tage. Im  Magen- u. Darminhalt, 
sowie besonders im Harn konnten chlorsaure Salze nachgewiesen werden. Die Zahn- 
paste enthalt etwa 50% KC103, es waren demnach 7,5 g des Salzes yerschluckt wordcn. 
Der tddliche Verlauf der Vergiftung wurde in diesem Falle durch die Leere des Magens 
bei der Giftaufnahme gefórdert. (Sammlg. Yergiftungsfallen 1. Vergiftungsfalle 15— 16. 
Beilage zu Arch. exp. Pathol. Pharmakol. Febr. 1930. Erfurt.) F r a n k .

J. Jacobi, Sćhweinfurter Oriinvergiftung (Selbstmord). Bericht iiber Selbstmord 
eines 20-jahrigen Mannes, der ScMueinfui ter Orun eingenommen hatte. Der Tod 
trat am selben Tage ein; das Besondere des Falles liegt in der riesigen As-Menge 
(mindestens 130 g Sćhweinfurter Grim mit 20% As203, Dosis letalis etwa 0,1 g) u. 
dadurch bedingter allgemeiner BlutgefaBerschlaffung mit besonderem Befallensein 
der Bauchgefafle. Die Behandlung mit Kolde u. Kreislaufmitteln muBte deshalb 
erfolglos bleiben (Sammlg Vergiftimgsfallen 1. Yergiftungsfallo 17— 18. Beilage 
zu Arch. exp. Pathol. Pharmakol. Febr. 1930. Bonn.) F r a n k .

H. Gerhartz, Essigessenzvergiftung (Selbstmord) durch 50 g Essigessenz. Der Tod 
trat nach 3 Tagen infolge Herzschwache ein. (Sammlg. Yergiftungsfallen 1. Vergiftungs- 
falle 27— 28. Beilage zu Arch. exp. Pathol. Pharmakol. Febr. 1930. Benel-Bonn, 
St. Josef-Krankenh.) F r a n k .

Jenny Adler-Herzmark, Uber Benzolvergiftung. t)bersichtsreferat. (Wien. med. 
Wchschr. 80. 368— 71. 8/3. 1930.) F r a n k .

Hermann WeiB, CHinstiger Verlauf einer Vergiftung mit schwersten Allicmaldosen. 
Ein Morphinist nahm eine sehr groBe Zahl Allionaltabletten, angeblich 120 Stiick 
Das Mittel wirkt-e ausgesprochen auf den Hirnstamm, insbesondere auf GefaB-, Herz 
u. Atemzentrum. Durch den Dauerschlaf wurde der Patient yom Morphinismus ge 
heilt. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 358—59. 28/2. 1930. Wiesbaden, Sanatorium Deter- 
mann.) W a d e h n .

H. Fuhner und V. Muller-HeB, Novasurolgiftmord. (Der Fali Oberreuter — 
Dr. Brocher.) (Sammlg. Yergiftungsfallen 1. Beilage zu Arch. erp. Pathol. Pharmakol. 
Gutachten 13—19. Febr. 1930. Bonn.) F r a n k .

G. Vinci, Somnifenvergiftung (SeU>stmordversuch) durch 12 ccm Somnifen. Die
Symptome entsprachen yollkommen denjenigen einer akuten Vergiftung mit Barbitm1- 
saureverbb. (BewuBtlosigkeit, Grehimstorungen, Nierenreizung). Die Dauer des Schlafes 
betrug 36 Stdn. Die Patientin konnte durch NaCl-Einlaufe in den Darm, Campher-, 
Coffein- u. Strychnineinspritzungen gerettet werden. (Sammlg. Yergiftungsfallen
1. Vergiftungsfalle 25— 26. Beilage zu Arch. exp. Pathol. Pharmakol. Febr. 1930. 
Messina, Urny.) F r a n k .

E. Becher, Spectrolvergiftung (Selbstrmrdversuch). Eine geistesgestorte 26-jahrige
Frau  trank etwa 250 ccm Spectrol, das hauptsachlich aus CC14 besteht. Die Mund- 
schleimhaut war nicht veratzt, die Veranderung am Magen-Darmkanal gering, dagegen 
waren die Nieren erheblich geschadigt. (Sammlg. Yergiftungsfallen 1. Vergiftungs- 
fiille 21—22. Beilage zu Arch. exp. Pathol. Pharmakol. Febr. 1930. Frankfurt a. M., 
Univ.) F r a n k .

J. Erdós, Veromlvergiflung (Selbstmord). Es wird iiber den Selbstmord eines 
Mannes berichtet, der etwa 15 g Veronal zu sich genommen hatte. Trotz bald vor- 
genommener griindlicher Behandlung trat nach' 2 Tagen der Tod ein. Mit dem Urin 
wurden am 1 . Tage 2,7 g, am 2. Tage 3,1 g, u. am 3. Tage 1,1 g Veronal ausgeschieden. 
(Sammlg. Yergiftungsfallen 1. Vergiftungsfalle 23— 24. Beilage zu Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. Febr. 1930. Budapest, Univ.) F r a n k .

S. Loewe, Atropinvergiftung en durch Oenu/3 von Flei-sch eines vergifteten Tieres 
Drei Personen u. ein Hund hatten von dem Fleisch eines mit Atropinsulfat zu Vers.- 
Zwecken yergifteten Kaninchens zu sich genommen, u. zwar in gebratenem Zustande. 
Es traten bei den Personen die typ. Atropinvergiftungserscheinungen auf. Pflanzen- 
fresscr yermógen bekanntlich das Alkaloid zu entgiften, in diesem Falle hatte die 
eine Stde. von der Zufuhrung des Atropins bis zu dem Tode des Tieres duich Schlachtung
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fiir eine Entgiftung nicht ausgereicht. (Sammlg. Yergiftungsfiillen 1. Vergiftungs- 
falle 41— 44. Beilage zu Arch. exp. Pathol. Pharmakol. Marz 1930. Mannheim.) Fk .

F. Wiethold, Strychnimergiftung (Selbsłmord). Bericht iiber den Selbstmord 
einer 38-jahrigen Frau mit Strychnin. Im  Magen u. in den Darmen wurden erhebliche 
Mengen Strychnin nachgewiesen, dagegen nicht im Blut, der Nieren- u. Lebersubstanz. 
Der leere Magen enthiclt in 240 g Organsubstanz 1,0 g Strychnin, also die doppelte 
todliche Menge fur Erwachsene. (Sammlg. Yergiftungsfiillen 1. Vergiftungsfalle 29 
bis 30. Beilage zu Arch. exp. Pathol. Pharmakol. Febr. 1930. Bonn, Univ.) F r a n k .

P. Liptak, Ricinussamemergiftungen. Yf. berichtet iiber 3 in Ungarn beobachtete 
Vergiftungsfalle jnit Ricinussamen. (Sammlg. Yergiftungsfiillen 1. Vergiftungsfalle 
47—48. Beilage zu Arch. exp. Pathol. Pharmakol. Marz 1930. Budapest, Phaima- 
kognost. Inst.) F r a n k .

•J. Jacobi, Benziiwergiftung (Selbstmordversuch). (Sammlg. Yergiftungsfiillen 1. 
Vergiftungsfalle 19—20. Beilage zu Arch. exp. Pathol. Pharmakol. Febr. 1930. 
Bonn.) F r a n k .

A. Feller, tlber Hautentzundung durch Leuchtpetroleum. Klin. Bericht iiber eine 
mit Nekrose einhergehendc Hautentzundung, die sich ein Patient durch Einziehen von 
petroleumgetrankten Fiiden in die Haut beibrachte. Es handelte sich um einen Striif- 
ling, der seinen Spitalaufenthalt verlangern wollte. AnschlieBend an die Hautentzundung 
entstand eine Sepsis, die in eine akute Leukiimie uberging, welcher der Patient erlag. 
Ein weiterer Fali, der letal endete, entstand nach Umschliigen mit gewóhnlichem kiiuf- 
lichem Leuchtpetroleum. Die 50-jahrige Patientin hatte sich wegen Halsschmerzen 
einen Umschlag mit Petroleum um den Hals appliziert. (Arch. Dermat. Syphilis 159. 
580— 97. 22/3. 1930. Wien, Univ.) F r a n k .

A. T. Cameron and Frank D. White, A course in practical biochemistry for students of
medicine. New York: Macmillan 1930. (232 S.) 12». S 2.75.

John James Rickard Macleod and othcrs, Physiology and bioohemistry in modern medicine.
6th ed. St. Louis: Y  C. Mosby 1930. (1106 S.) 8°. S i l .— .

E. S. Sundstroem, Contributions to tropical bioohemistry and physiology; 2, supplementary 
expcriments on rats adapted to graded levels of reduced cooling power. Berkeley: 
Univ. of Cal. Press. 1930. (91 S.) pap. $ 1.20.

F. Pharmazie. Desinfektion.
G. Tellera, Kalomel und Kochsalz. Die oftmals behauptete Unvertraglichkeit 

von HgCl mit NaCl wird vom Vf. nicht auf Bldg. von HgCl2, sondern auf die Anwesen- 
heit von Spuren Bromid oder Jodid im Kochsalz zuriickgefiihrt, welche mit HgCl 1. 
Verbb. bilden. (Boli. chim. farmac. 69. 140— 41. 28/2. 1930.) G r im m e .

E. Pannewitz, Aromalische Stoffe ais allgemeine Desinfekticmsmitlel. Aufzahlung 
zahlreicher Praparate mit Hersteller- u. Patentangabcn. (Seifensieder-Ztg. 56. Chem.- 
techn. Fabrikant 26. 169—71. 28/11. 1929. Berlin-Tegel.) R i e t z .

Les fitablissements Poulenc Freres, Paris, Darstcllung von Salzen der China- 
alkaloide mit einer aromatischen Arsinsaure. (D. R. P. 495 256 Kl. 12 p vom 19/3. 
1926, ausg 5/4. 1930. F. Prior. 28/3. 1925. — C. 1926. I I .  1988.) Sc h o t t l a n d e r .

Karl stejskal, Wien, Iierstellung von Nahrmitleln, die dem Kórper durch Ein- 
reiben in die Haut zugefiihrt werden. Zu dem Ref. nach Oe. P. 109 714 u. F. P. 634 502 
C. 1928. II . 1158 ist folgendes nachzutragen: Ais W. bindende Lósungs- oder Emul- 
gierungsmittel oignen sich auBer Glycerin auch Olykole, ais Fetto u. Ole: Schweinefett, 
Butter bzw. Olivenól. Z. B. ist eine Emulsion aus 30 g Glykose, 17,5 g Glycerin u. 35 g 
Fett imstande, 17,5 g Eidotter aufzunehmen u. so die darin enthaltenen Vitamino dem 
Kórper zuzufiihren. An Stelle von Eidotter lassen sich auch Aminosauren, wie Glyko- 
lcoll u. andere Abbauprodd. der EiweiBstoffe, wie Albumosen oder Hefeautolysate in 
Form der Emulsionen zu perkutanen Einreibungen verwenden. (Schwz. P. 136 184 
vom 17/5. 1927, ausg. 2/1. 1930. Oe. Prior. 17/5. 1926.) Sc h o t t l a n d e r .

G. Analyse. Laboratorium.
Milton J. Polissar, E in neuer Regulator, der rasche Wechsel in der Temperatur- 

einstellung des Thermostaten gestattet. Es handelt sich um einen Dampfregulator. Eine 
Kugel enthalt z. B. Anilin, das mit Hg unterschichtet ist; das Hg steht dann noch in
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einer gewissen Hohe in einem Steigrohr, in das mehrere Pt-Kontakte eingeschmolzen 
sind; das Steigrohr ist evakuiert u. oben zugeschmolzen, Bei jeder Neigung des Steig- 
rohres entspricht jedem Kontakt eine gewisse Temp. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 
636—37. Febr. 1930. Berkeley [Cal.], Univ. of California.) K l e m m .

F. Hoyer, E in ihermoelektri-sches Mefiinstrumenl fiir die Messung ton Oberflachen- 
temperaturen. Bcschreibung u. Abbildung des Instrumentes der Firma KONSTANZ 
V e t t e r  in Charlottenburg, eines Anlegepyrometers, bei dem der Thermostrom, er- 
zeugt durcli einen Metallstreifen aus einem 0,2 mm starken u. 5 mm breiten Metall- 
band, gespannt dureh einen federnden Bugel, gemessen wird. Einstellung gegen Hand- 
warme (30°) dureh Anordnung des Endes des Thermobandchens auf dem Handgriff. 
Gute t)bereinstimmung mit Thermomctcrmessungen, Genauigkeit etwa 1— 2°. (Chem.- 
Techn. Rdsch. 45. 291—92. 1/4. 1930. Kothen, Anhalt.) G r o s z f e l d .

A. Micliels und M. H. Lenssen, Die Anwendung des Druckeinflusses auf den 
eleklrischen Widerstand von Manganin ais Methode zur Druchnessung. Die Messungen 
werden an hartgezogenem il/amjGwmidraht unter Druck, relatiy zu gleichem Draht 
oline Druck ausgefuhrt. Der Draht ist auf einem Porzellankórper spaimungsfrei bc- 
festigt. Dic langsamc Veranderliclikeit des Widerstandes wird in besonderen Verss. 
dureh Vergleich mit ausgegliihtem Draht bei yerschiedenen Tempp. bestimmt. Die 
Messungen werden bei 19,9; 31,0; 40,8; 51,5; 70,0° C u. 1,0; 189,1; 419,6; 650,3; 881,1; 
1062,8 at ausgefuhrt. Es ergibt sich, daB der Widerstand durcli Warmebchandlung 
verringert wird; der Druckkoeffizient mit steigender Temp. ansteigt; daB wahrschein- 
lich bei unzureichender Warmebchandlung Hysteresis auftritt. (Koninkl. Akad. 
Wetensch. Amsterdam, Proceedings 32. 1379—85. 1929.) E is e n s c h it z .

Hans Wolff, Ein news Viscosimeter. Das yon K a m p f  u . S c h r e n k  beschriebene 
Viscosimeter (C. 1930. I. 751) wird gegeniiber dem Turboviscosimeter yon W o l f f - 

H o e p ic e  ais nieht neu bezeichnet. (Kunstseide 1 2 .144. April 1930. Berlin.) Su v e r n .

— , Eruńderung. Widersprucli gegen W o l f f  (vorst. Ref.). Bei dem Viscosimetor 
nach W o l f f -Ho e p k e  wird statt eines Rotationskorpers ein Fliigel benutzt, bei dem 
der Stromungsyorgang kein gleichfórmiges laminares Gleiten ist, sondern die Ge- 
schwindigkeit aller Teilchen sich dauernd yerandert. (Kunstseide 12. 144. April 
1930.) Su v e r n .

H. N. Stephens, Ein anorganisches Schmiermiiłel fiir Halinę. Ais Schmiermittel 
wird ein Gemisch der 3 Phosphorsauren empfohlen, fiir dessen Herst. folgendes Rezept 
gegeben wird: 18 g Metaphosphorsaure werden zu 35 g 85%ig. Orthophosphorsaure 
gegeben, die 1—2 Tropfen konz. H N 03 enthalt. Dann wird in einem Pt-Tiegel in 
15 Min. auf 300° erhitzt u. 15 Min. auf 300° gehalten. Nach dem Abkiihlen auf etwa 
100° wird das Prod. in 3 oder 4 kleine Flasehen mit Gummistopfen yerteilt. (Journ. 
Amer. chem. Soc. 52. 635—36. Febr. 1930. Minneapolis [Minn.], Univ. of Minne
sota.) K l e m m .

Arthur A. Sunier und Charles Rosenblum, Physikalische Methoden zur Trennung 
konstanisiedender Gemische. Die Grundlagen verscliiedener physikal. Methoden zur 
Trennung azeotroper Gemische werden besprochen u. dabei auf einige bisher noch nieht 
techn. ausgonutzte Móglichkciten hingewiesen. — Nach A. A. Babkhaus wird in einem 
Schema zur Entwasserung von A. mit Bzl. der Druck bis zu einem Punkt erhóht, wo in 
dem dest. W.-Bzl-Gemisch kein A. mehr enthalten ist. —  Aussalzeffekt: Nach 
C. M. White bewirkt Zusatz von K-Succinat zu einem A.-W.-Gemisch die Abscheidung 
einer wss. Salzlsg., von der sich relatiy wasser- u. salzfreier A. abdekantieren laBt 
(Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 109— 13. 15/1. 1930. Rochester [N. Y.] 
U niv .) ’ K r u g e r .

A. Belak und Z. V. Alfoldy, Eine elektrocheniische Methode zur Bestimmung der 
Kationen in Salzlosungen. Beschreibung einer Methode, um unter Anwendung einer flie- 
BendenHg-Saule ais Kathode u. ca. 16-std. Zers. des gebildeten Amalgams mit dest. W. 
Na', IC  u. Ca" aus Lsgg. ihrer Salze mit einem Fehler <  1% quantitativ zu bestimmen. 
Verss. zur Beschleunigung der Amalgamzers. dureh Anwendung von HC1 waren erfolg- 
los: Verbrauch von HC1 dureh Hg unter Bldg. einer grauen Oberflachenschicht, wahr- 
scheinlich infolge Ggw. von Yerunreinigungen oder Oxyden. Zur Titration wird die wss. 
Phase im Scheidetrichter yom Hg getrennt, mit VlO -n. HC1 angesauert u. mit Vio_n- NaOH 
(Alizarinindicator) zuriiektitriert. Bei Ca" bildet sich sofort nach dem Abtropfen des 
Amalgams auf der Hg-Oberfliiche ein in HCł, aber nieht unter Gasentw., 1. Beschlag, 
yęrmutlich Ca-Nitrid, das keine HC1 yerbraucht; Abhilfe durcli weitgehende Ver- 
hinderung des Luftzutritts dureh Anwendung eines dicht an der Hg-Oberflache im W.
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miindenden capillarcn Ansatzes. Bcfriedigendo Ergebnisse aucli bei Gemischen von 
NaCl, KC1 u. CaCl2. (Biochem. Ztschr. 214. 110—18. 14/10. 1929. Debreczen, Tisza- 
Istoan-Univ.) K r u g e r .

H. Brintzinger, Die Verwendung des Dialysenlcoeffizienten zur Bestimmung des 
MolekulargewicJits. Die Best. des Mol.-Gew. nicht dissoziierter Stoffe nach der R ie c k e - 

schen Bezicliung D ■ ]/M  =  K  zwischen Diffusionskoeffizient u. Mol.-Gew. versagt 
infolge der notwendigen langen Dauer der Diffusionsverss. fiir die Unters. alternder 
Systcmc, dereń Mol.-Gew. bzw. Aggregationszustand einer zeitlichen Veriinderung 
imterworfen ist. Nach gemeinsam mit W. Brintzinger ausgefiihrten Verss. kann 
bei derartigen alternden Systemcn der Dialysenkoeffizient zur Best. des Mol.-Gew. 
herangezogen werden, nachdem eine brauchbare MeBmethode durch die Verss. des 
Vf. (vgl. B r in t z in g e r  u . Tr ó m e r , C. 1930. I .  1446) cntwickelt war. (Dio Dialysen- 
koeffizienten lassen sich sehr einfach in ganz kurzer Zeit —  1 Std. u. weniger —  mit 
groBer Genauigkeit bestimmen.) Die sich bei Verwendung leicht durchlassiger Mem- 
branen, z. B. von dunnem Cellophan, ergebenden Dialysenkoeffizienten sind den 

Diffusionskoeffizienten ().) direkt proportional, so daB nach der Gleichung Y M 1 =  

12■ direkt das Mol.-Gew. bestimmt werden kann. (Naturwiss. 18. 354—55. 
18/4. 1930. Jena, Chem. Lab. d. Univ., Anorg. Abt.) L e s z y n s k i .

Ernst Beutel und Artur Kutzlnigg, Beitrage zur Luminescenzanalyse. Im  
Rahmen einer systemat. Arbeit iiber die wenig untersuchte Luminescenz anorgan. 
Verbb. wird zuniichst dio Luminescenz von Zn-Verbb. bei Bestrahlung mit dem ultra- 
violotten Licht einer H  a n a u er Analysenquarzlampe (Lamellen-Schwarzglasfilter) 
untersucht. Zur Aufnahme der Proben erwiesen sich Glasr5hren ais hinreichend durch- 
liissig fiir ultraviolettes Licht. Es ergab sich hierbei folgendes: Zn, ZnSO4, Zn(N03)2, 
ZnCrOi, Zinkphosphat, Zinkoxalat, ZnGL, ZnC03, Zinksilicat u. Zinkgriin bleiben dunkel. 
ZnO hingegen fluoresciert je nach Herkunft u. Vorbehandlung von schwach kreB bis 
griingelb oder bloibt dunkel. Kaliumzinkcyanid, K 2Zn(CN)i, leuchtet hellviolett. Da
gegen zeigen gefalltes Zn(OH)2, bas. Zn-Carbcmat u. ZnS  je nach den Fallungsbedin- 
gungen verschiedene Luminescenz (blaulichweiB oder kreB). Hydrozinkit (5ZnO- 
2C02-4H20) leuchtet heli blaulichweiB oder kreB, Schalenblende (von R a ib l ) zonen- 
weise kreB. Kolloide Lsgg. von Zn, ZnO, Zn(CN)2 u. ZnS  (v o n  H e y d e n ) weisen nur 
eine schwache, nicht charakterist. Luminescenz auf. Die beobachtete Luminescenz 
des Zn(OH), eignet sich zu dessen qualitativen Nachweis. Auch sind verschiedene, 
einer chem. PrSfung schwer zugangliche Umwandlungen aus der Anderung des Lu- 
minescenzbildes zu erklaren (Tabellen). (Monatsh. Chem. 55. 158— 166. Marz 1930. 
Wien, Hochsch. f. Welthandel.) H e r z o g .

H. C. Benedict, Das Polarisationsmikroskop in der organischen Chemie. (Vgl. 
C. 1929. I I .  1395.) An Hand von Beispielen wird gezeigt, wie bei praparatiyen organ. 
Arbeiten durch Anwendung des PolarisatimismikrosJcops zum Nachweis u. zur Iden- 
tifizierung geringer, nicht aufzuarbeitender Substanzmengen, zur Auffindurtg un- 
erwarteter Rk.-Prodd., zur Verfolgung des Verlaufes einer Rk. u. zum Nachweis ihrer 
Vollstandigkeit u. a. Zeit u. Arbeit gespart werden konnen. So konnte bei der Herst. 
von Zwischenprodd. fiir die Serinsynthese Atlioxyessigsaure mit Hilfe ihres Cu-Salzes 
ais Nebenprod. aufgefunden u. die Hydrolysenprodd. von Athylphthalimidonialeat 
ais Phthalsaureanliydrid u. NH4C1 identifiziert werden. Kleine Mengen Athylamin 
u. NH3 lassen sich mittels der Chloroplatinate untcrscheiden. Zur Unterscheidung 
der Lokalanasthetica Butyn u. Procain wurde au? dem Butyn durch Zusatz von NaCl 
das unl. krystalline Chlorhydrat, lange Plattchen mit zugespitzten Enden, einem 
Extinktionswinkel von ca. 20° u. negativcr Elongation hergestcllt. Procain wird durch 
NaCl-Lsg. nicht verandert, gibt aber bei Behandlung mit Br-W. lange, feine Nadeln 
mit paralleler Ausloschung u. negativer Elongation. (Ind. engin. Chem. Analytical 
Edition 2. 91— 92. 15/1. 1930. Chicago [111.], Northwestern Univ. Dental School.) K ru .

S. F. Acree und Edna H. Fawcett, Das Problem der Verdunnung bei colori- 
jnelrischen H-Ionenmessungen. I I .  Die Anwendung isohydrischer Indicaioren zur ge- 
nauen Messung von Wassersłoffianenkonzentrationen und Salzfehlem. (I. vgl. F a w c e t t  
u. A c r e e , Journ. Baet. 17 [1929]. 171.) Zur genauen colorimetr. Best. von IT-Ionen- 
konzz. oder Aktivitaten in verd. Lsgg. oder schwach gepufferten Lsgg. mit hohem 
Neutralsalzgeh. miissen folgende Faktoren beaehtet werden: 1 . Einstellung der
PH-Werte der Reihe von Lsgg. jedes Indicators u. die Anwendung der „isohydr.“ 
Indioatormethode, indem das colorimetr. pn der unbekannten Lsg. ais das pn der-
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jenigen eingestellten Indicatorlsg. definiert wird, dereń Farbo durch die unbekannte 
nicht yerandert wird: 2. Verwendung yon sehr reinem W .; 3. Korrektur fiir Salz
fehler bei den konzentrierbaren Puffer-Farbstandardlsgg. u. nnbekannten Lsgg. Dio 
Einstellung des pn der Indicatorstandardlsgg. gegen 0,001 mol. oder 0,05 mol. Puffer- 
Farbstandardlsgg. u. die Technik der isohydr. Indicatormethode werden besehrieben. 
Die isohydr. Methode stellt eine neue Technik zur Messung des ph yon Lsgg. 
<0,0001 mol. dar, fiir dio die elektrometr. Best. ungenau oder nicht anwendbar ist. 
Bei Benutzung von 0,05-mol. Puffer-Farbstandards zur colorimetr. pn-Best. sehr verd., 
von Salzfehlern freier Lsgg. muB zu dem elektrometr. pn des betreffenden 0,05-mol. 
Puffer-Farbstandards 0,25—0,3 pn addiert werden, um das elektrometr. Ph der verd. 
Lag. zu erhalten; bei Benutzung von 0,001-mol. Puffer-Farbstandards muB yon dereń 
elektrometr. pn 0,25—0,3 ph subtrahiert werden, um das elektrometr. pn einer damit 
farbgleichen 0,05-mol. unbekannten Lsg. zu erhalten; diese Regel gilt fiir die benutzten 
Phosphatpuffer u. Indicatoren (Bromkresolgriin, Bronithymolblau, Phenolroi) zwischen 
Ph =  4,5 u. 8,3. Vff. schlagen yor, die 0,001-mol. isohydr. Puffer-Farbgemische ais 
Standards zur Messung der elektrometr. u. colorimetr. pH-Werte yon unbekannten 
Lsgg. zu benutzen; die Salzkorrektur ist dann fiir extrem yerd. Lsgg. konstant 0 u. 
immer negatiy, um das elektrometr. pn starkerer Lsgg. zu geben, zunehmcnd bis ca.
0,45 pn fiir 1-mol. Phosphatlsgg. Der Luft-C02 ausgesetzt, nimmt das Ph des starker 
alkal. 0,001-mol. Puffer-Farbstandards alhniihlich ab. Fiir prakt. Zwecke sind daher 
yielleicht die sehr stabilen 0,05-mol. Puffer-Farbstandards nach Korrektur fiir ihre 
Salzfehler yorzuziehen. —  Bei W. fiir pH-Zweeke ist Entfernung des gesamten C02 
yiel wiehtiger ais Entfernung aller fester neutraler Elektrolyte; Leitfahigkeits- u. 
PH-Prufung ist nótig. Eine Vorr. zur Herst. u. Aufbewahrung yon doppelt dest., sehr 
reinen C02-freien W. mit p h = 7,0 u. einer Leitfahigkeit (18°) <  0,25 X 10~6 wird be- 
schrieben. Die pn-Fehler bei Verdiinnung yon FERMischer Lsg. mit dem pn =  7,0-W., 
demselben W. im  Luftgleichgewicht (pn =  5,7) u. gewóhnlichem dest. W. (pn =  5,0) 
bei Verwendung yon eingestellten Bromthymolblaulsgg. werden bestimmt u. bei den 
drei Verdiinnungsreihen wegen.der yerschiedenen C02-Konz. drei yerschiedene pn- 
Zonen erhalten; m it dem isohydr. ph =  7,0-W. u. pn =  7,0-Indieator bei allen Ver- 
diinnungen auf ^  0,15 ph konstant© Werte, bei W. oder Indicatoren von anderem 
Ph erhebliche Abweichungen. Bei Verdiinnung von 0,05-mol. Phosphatpuffer werden 
die isohydr. colorimetr. pn-Werte, erhalten durch Yergleich mit der 0,05-mol. Puffer- 
farbreihe (Kresolrot, Phenolrot) allmahlich kleiner ais die entsprechenden elektrometr. 
Werte bis zu einer Verdiinnung yon ca. 0,001-mol.; weitere Yerdiinnung gibt eine nahezu 
konstanto Differenz von 0,25— 0,3 Ph; bei Erhóhung der Pufferkonz. auf 1-mol. werden 
die colorimetr. pn-Werte allmahlich gróBer ais die elektrometr. Vff. schlieBen, daB 
bei einer Yerdiinnung yon 1: 10 000 die kleine Pufferkonz. keinen Salzfehler mehr heryor- 
ruft; die scheinbare colorimetr. pH-Verdunnungskurve muB daher nach der positiyen 
Seite yerschoben werden, um die wahren salzfehlerfreien colorimetr. pn zu erhalten; 
diese bleiben bei Erhohung der Pufferkonz. iiber 0,0001-mol. fast konstant, diyergieren 
aber stetig yom elektrometr. pn, wobei der Salzfehler stets positiy ist. Die Salz- u. 
EiweiBfehler fiir Phenolrot, Bromthymolblau, Bromkresolpurpur, Bromkresolgriin u. 
Bromphejwlblau bei yerschiedenen Puffern u. Kulturmedien sind in einer Tabelle zu- 
sammengestellt. Bei allen Sulfonphthaleinen positiye Salz- u. Proteinfehler von un- 
gefahr gleicher GroBe gegen die 0,001-mol. Puffer-Farbstandards. Salzkorrektur gegen 
die 0,05-mol. Puffer-Farbstandards im allgemeinen negatiy fiir Lsgg. >  0,05-mol. u. 
positiy fiir yerdunntere Lsgg. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 78-—85. 15/1. 
1930. Washington, Bur. of Standards u. Bur. of Plant Industry.) K ru g e r .

Geza Hatos, Chinhydrcmelektrodenkombination fiir Massenunłersuchungen. Be- 
schreibung einer einfachen u. billigen Chinhydronelektrodenkombination (Abb.) fiir die 
Massenbestst. des ph. (Magyar Chem. Folyóirat 35. 168— 70. Noy. 1929.) Sa il e r .

Waldemar Hok, Argenłimełrische Tilrationen mit Farbindicatoren. F a ja n s  u. 
H a s s e l (C. 1924. I. 503) haben zur titrimetr. Best. von Halogen eine auf der Be
nutzung von „Absorptionsindieatoren" beruhende Methode angegeben. Vf. findet, 
daB diese Methode mit gutem Erfolg allgemein anwendbar ist. (Ausfuhrung siehe 
S. M. KOLTHOFF, MaBanalyse I, 104). Eine Reihe yon Beleganalysen wird angegeben. 
(Svensk farmac. Tidskr. 34. 121— 27. 10/3.1930. 141—47. 20/3. 1930. Stockholm, 
Chem. Abt. d. Pharmazeut. Inst.) WlLLSTAEDT.

A. I. Burstein, Eine verbesserte Form der Bursteinapparatur zur Ermittlung des 
Staubkoeffizienien in  der Luft. Abanderung einer friiher beschriebenen Yorr. (vgl.
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C. 1928. I I .  2496). (Journ. ind. Hygiene 12. 24—26. Jan. 1930. Odessa, Inst. f. 
industrielle Pathologie u. Hygiene.) Sp l it t g e r b e r .

J. M. Kolthoff und L. A. Sarver, Die Eigenschaften von Diphenylamin und 
Diphenylbenzidin ais Iłedozindicaloren. (Vorl. Mitt.) Bei der Oxydation von Diphenyl
amin durch Bichromat spielen sich folgende Rkk. ab:

! .  l O - K - O  - S H  _ >  _ > - N - <  J >

H  H H
Diphenylamin — farblos Diphenylbenzidin — farblos

o /  \ _ x r _ /  \ _ /  N ___/  \  __2H
\___/  , \___ /  \___ /  , \___ /  H ̂

H H

holocliinoide Verb. — blau oder yiolett

<z >-n-<z >-<z >-n-<ż >+
holochinoide Verb. — blau oder yiolett

<
H H Merichinoide Yerb., griin, unloslich.
Diphenylbenzidin — farblos 

Hieraus ergibt sich, daB eine aquivalente Menge Bichromat zur Umsetzung des Di- 
phenylamins zu Diphenylbenzidin yerbraucht werden muB, ehe die gefarbte Holo- 
chinoidverb. entstehen kann. Bei der Titration yon Chromat- oder Vanadation mit 
Ferrolsg. u. Diphenylbenzidin ais Indicator ist eine Korrektur erforderlich, weil die 
yiolette oder blaue Holochinoidyerb. nieht ganz wieder zu farblosem Diphenylbenzidin, 
sondern nur bis zum grunen, unl. Merichinoidkorper reduziert wird. (Ztschr. Elektro- 
chem. 36. 139— 41. Marz 1930. Minneapolis, School of Chemistry, University of Minne
sota.) A s c h e r m a n n .

Elemente und anorganlsche Verbindungen.

Cecil V. King und Erie Jette, Die Ozydation von Jodidion durch Persulfation.
I I I .  Die jodometrische Bestimmung von Persulfaten. (II. ygl. C. 1929. I. 3062.) Verss. 
der Vff. bestatigen die schon mehrfach gemachte Angabe, daB Persulfat in neułraler 
Lsg. aus K J  auf 0,1% genau die borechnete Menge Jod frei macht. Da man K 2S20 8 
einwagen kann, wird es ais oxydimetr. Standard fiir die Jodometrie empfohlen. In  
alkal. Lsgg. ist dagegen die nach dem Ansauern freigemachte Jodmenge stets um eine 
Kleinigkeit (0,2—0,5%) kleiner ais der Persulfatmenge entspricht. Der Minusfehler 
tritt auch auf, wenn man Jod in Alkali lost u. dann wieder ansauert; dieses Ergebnis 
wurde durch eine Reihe sorgfaltiger Vorss. gesichert. Offenbar tritt beim Ansauern 
eine Nebenrk. ein (02-Entw. ?), wodurch etwas Jod ais J~ zuriickbleibt. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 608— 10. Febr. 1930. New York, Univ.) K l e m m .

J. F. Mc Clendon, Roe E. Remington, Harry von Kolnitz und Redding Rufę, 
Die Bestimmung von Spuren Jod. I I I .  Jod in  M ilćh, Butler, Ol und Urin. (II. ygl. 
C. 1929.1. 2338.) Es werden in Fortentw. der fruher beschriebenen Methoden Spezial- 
einrichtungen u. -yerff. zur Best. yon Jod in den genannten Stoffen beschrieben. Die 
fl. Stoffo werden durch Zerstaubcn, die festen durch eino Schraubeneinrichtung in ein 
Verbrennungsrohr aus Quarz oder Pyrexglas gebracht, u. im 0 2-Strom, dessen Ge- 
schwindigkeit sorgfaltig geregelt sein muB, yerbrannt. Geheizt wird zum Teil yon auBen, 
zum Teil yon innen mit elektr. erhitzten Pt-Drahten oder Gas. Beim Urin wird, um 
eine zu groBe Bldg. von Nitrit zu yermeiden, der Harnstoff yorher mit Urease zerstort. 
Zur Adsorption des Jods dient Na2S03-Lsg., durch HN3 wird HNO, zerstort. J “ wird 
schlieBlich mit HN02 zu J 2 oxydiert u. m it CC14 ausgeschuttelt. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 52. 541— 49. Febr. 1930. Charleston [South Carolina], Minneapolis [Minnesota], 
South Carolina Food Research Commission u. Univ. of Minnesota.) K l e m m .

M. Hume Bredford, Frances Roberts Lamb und W. Edward Spicer, Potentio- 
metrische Titrationen von Phosphaten, Arsenaten und Arseniten mit Silbemitrat. Um 
die elektrometr. Titration yon Arsenaten, Arseniten u. Phosphaten mit AgN03 durch- 
fiihren zu kónnen, benutzen Vff. eine Hilfsbiirette, aus der sie immer gerade so viel
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ł/io-n. Na OH zuflieBen lasscn, daB die bei der Rk. ontstohende Saure neutralisiert u. 
die Lsg. eben alkal. gehalton wird. Die Ergcbnisse sind bei Arsenaten u. Arseniten 
besser ais bei Phosphaten. —  Zur Best. von Pliosplior- u. Arsensiiure in Ca-haltigen 
Mineralien wurde dio salpetersaure Lsg. mit NaOH eben neutralisiert, das Ca++ mit 
HF gefallt u. dann das Phosphat bzw. Arsenat nach einer im einzelnen gegobenen Vor- 
sclirift titriert. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 583— 88. Febr. 1930. Lexington [Ken
tucky], Univ. of Kentucky.) K l e m m .

J. W. Barnes und C. W. Murray, Die Qcnauigke.it der Gutzeitmetliode zur Be- 
stimmung kleinsler Arsenmengen. Bei Anwendung unter gewóknlichen techn. Bedin- 
gungen, d. h. ohne auBcrgewólmliche Kontrolle der physikal. Bedingungen, ist der 
wahrscheinliche Fchler des Mittels von Doppelstreifen bei der ^s-Best. nach der GUT- 
ZEIT-Methode ^  0,0039 mg, also fur As-Mengen g  35 //g 11— 100%, wenn der Be- 
zugsstandard eine Reihe von Einzelstreifen aus der Standardlsg. ist. Wenn aus den 
aritlimet. Mittelwerten von ca. 20 aliquoten Teilen der Standardlsg. mit 0, 20, 30, 
40 fig As eine Gerade gezeichnet oder die Gleichung der Geraden berechnet u. eine 
Tabelle hergestellt wird, laBt sich der Fehler auf ^  0,0023 mg =  7— 100% erniedrigen. 
Mengen >  40 fig lassen sich nicht sicher bestimmen. Kein As-Verlust bei der Oxydation, 
auch nicht bei eintretender Verkohlung. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 
29—30. 15/1. 1930. Washington, Bur. of Chemistry and Soils.) K r u g e r .

A. Jilek und J. Lukas, Gravimetrische Beslimmung des Aluminiums mit Hilfc 
von Hydrazincarbonat. Hydrazincarbonat fallt Al-Salze quantitativ ais bas. Al-Car- 
bonat. Eine schwach saure Al-Lsg., enthaltend 0,1— 0,2 g A1203 wird in der Kalto 
mit 2—3 ccm Hydrazincarbonatreagens versetzt u. 1 Stde. auf dem Wasserbado 
erhitzt. Waschcn mit W., in Ggw. von AJkalisalzen mit NH^NOj-Lsg., Gliihen. 
(Collect. Trav. chim. Tchćcoslovaquie 2. 63—69. Febr. 1930. Prag, Tschech. Techn. 
Hochsch.) SCHONFELD.

Pierce W. Selwood, Beobaćhtungen iiber die selienen Erdcn. X X X IV . Speklro- 
graphische Bestimmung ton Yerunreinigungen in  den seltencn Erden. (Vgl. C. 1929.
II .  1436.) Die Grenzen der spektroskop. Erkennung von Mn, Mg, Ca, Ba, S i, B i, 
Al, Be, Sa u. Gd in Nd u. von La in Y mittels der Bogenlinien wird untersucht. 
Spektrogramme u. Angaben iiber das Verh. der einzelnen Linien im Original. (Ind. 
engin. Chem. Analytical Edition 2. 93—96. 15/1. 1930. Urbana, Univ. of Illi
nois.) K r u g e r .

Georg e G. Marvin und Walter C. Schumb, Die Nalriumperoxydkohlenstoff- 
schmelze zur Zersetzung von schwer aufschlieflbaren Materialien. Es wird zum AufschluB 
von Stoffen, wie Zr02, A1203, Sn02, Ti02, SiC usw. eine ,,Explosionsmethode“ mit 
einem Gemisch von Na,02 u. Zuckerkohle empfohlen. Die Ausfiihrung erfolgt so, 
daB in einen Ni-Tiegel von 60 ccm Inhalt ein Gemisch von Na20 2 u. Kohle im Ver- 
haltnis 15: 1 gebracht u. die aufzuschlieBende Substanz in die Mitte eingeruhrt wird. 
Dann gibt man eine Schutzdeeko von 5 g Na2C03 hinzu u. stellt den Tiegel in ein Gestell, 
in dem er dauernd in k., flieBendem W. steht; schlieBlich wird durch ein Loch im Deckel 
mittels eines Baumwolifadchens geziindet. Die Verbrennung verliiuft um so lioftiger, 
je gróBer der Kohlegeh. ist; dio Temp. betragt mindestens 1450°. Wenn die Methodo 
riehtig ausgefiihrt w rd —  ausfiihrliche Angaben im Original — , betragt der Riickstand 
nicht mehr ais 2 mg bei l g  Ausgangssubstanz; dieser Riickstand besteht aus un- 
veriinderter Ausgangssubstanz, kann also von der Einwaage abgezogen werden. — 
Da die Methode sehr rasch u. einfach auszufiihren ist u. keine Pt-Tiegel benotigt —  die 
Ni-Tiegel bleiben auch bei mehrfachem Gebrauch gewichtskonstant — , so diirfte sie 
vor yielen der gebrauclilichen AufschluBmethoden Vorteilo haben. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 574—80. Febr. 1930. Cambridge [Mass.], Inst. of Techn.) K l em m .

Abraham Lieberson, Notiz iiber den Nachweis und die Beslimmung von Kobalt 
bei Gegenicart von Nickel. Die Rk. besteht darin, daB Arsenophosphorwolframsiiure 
durch Co bei Ggw. von NaCN reduziert wird, wodurch intensiv blaue wolframige Saure 
erzeugt wird. Sie gestattet, Co neben 300—400 Teilen Ni nachzuweisen, u. 0,5 mg Co 
bei Ggw. der 10-fachen Menge Ni colorimetr. zu bestimmen. Sn++, Mn++, Fe++, 
Hg++, Cu++ u. S” stóren; einige andere Elemente storen nur dann, wenn sie in gróBerer 
Menge vorhanden sind, weil sie bei der colorimetr. Best. Triibungen verursachen, 
z. B. NH4, Mg, Ca usw. Es ist daher vorteilhaft, Co + Ni vor der Rk. von den Be- 
gleitern zu trennen. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 464— 65. Febr. 1930. Brooklyn, 
N. Y ., Cornell Univ.) K lem m .
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H. H. Willard und Philena Young, Cerisitlfal ais rolumetrisches Oxydations- 
mittel. X II .  Die Beslimmung von telluriger Saure. (X I. vgl. C. 1930. I. 2775.) Es gibt 
nur wenige yolumetr. Methoden zur Best. von H 2Te03. Die Oxydation mit K 2Cr20 7 
gibt nur bei gewissen Bedingungen wirklich zuverlassige Werte. Vff. geben eine neue 
Methode, die auch bei Ggw. yon seleniger Saure u. von Cu-Salzen gute Werte gibt. — 
Zuniichst wurde festgestellt, daB selenige Saure — yorausgesetzt, dafl die Saurekonz. 
nicht zu gering ist — von Ce(S04)2 in schwefelsaurer Lsg. in der Hitze gar nicht, 
tellurige Saure nur sehr wenig oxydiert wird. Gibt man aber etwa Cr^SO^-Lsg. hinzu, 
so erfolgt die Oxydation von telluriger Siiure sehr rasch, u. man kann durch elektrometr. 
Riicktitration des uberschiissigen Ce(S04)2 mit FeS04-Lsg. sehr genaue Bestst. aus- 
fiihren. H 2S203 u. Cu++-Salze storen nicht. —  Diese katalyt. Wrkg. des Chromsulfats 
scheint, wie Vorverss. crgaben, auch in anderen Fallen, z. B. bei der Best. von organ. 
Sauren, mit Vorteil benutzt werden zu konnen. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 553— 56. 
Febr. 1930.) KLBMM.

H. H. Willard und Philena Young, Cerisulfat ais volumetrisches Ozydalions- 
mittel. X II I .  Die Beslimmung von einwertigem Quecksilber. (X II. vgl. vorst. Ret.) 
Zur Best. von Hg+ cignet sich Ce(S04)2 ebenfalls. Man erhitzt mit einem groBen Uber- 

•schuB des Oxydationsmittels bei nicht zu starker Konz. an H 2S04 30—60 Min. zum 
Koclien; nach dem Abkiihlen auf 30—35° wird mit FeS04-Lsg. elektrometr. zuriick- 
titriert. Geringe Betrage von t)berchlorsaure stóren nicht; bei Anwesenhcit yon HN03 
erhalt man etwas zu hohe Werte. GróBere Mengen yon Hg++ wirken etwas auf Ce(SO.,)2 
ein; durch Blindverss. ist der EinfluB aber leicht zu eliminieren. (Journ. Amer. chem. 
Soc. 52. 557—59. Febr. 1930. Ann Arbor [Michigan], Univ. of Michigan.) KLEMM.

H. H. Willard und A. W. Boldyreff, Beslimmung von Quecksilber ais Metali 
durch Beduktion mit Hydrazin oder Zinnchlorur. Es werden 2 Verff. zur Best. von Hg 
ais Metali angegeben, u. gezeigt, daB diese Methoden unter Beobachtung einiger Vor- 
sichtsmaBnahmen recht zuverlassigc Werte geben. Bei der 1. Methode wurde in amrno- 
niakal. Lsg. mit Hydrazinhydrat gefallt; die optimale Konz. an NH3 wird durch Zugabe 
yon je 10 ccm (spezif. Gewicht 0,9) zu je 50 ccm der neutralen Lsg. erreicht. Durch 
Ansauern mit HC1, Riihren u. erneute Zugabe von N Ii3 erreicht man, daB sich der 
groBte Teil des Hg zu Tropfen yereinigt. Abgesaugt wurde in einen Filtertiegel; ge- 
waschen wurde mit Aceton; leitete man dann 5 Min. Luft, die durch CaCl2 getrocknct 
war, hindurch, so war der Nd. trocken. Auch bei dieser Methode yerfliichtigt sich stets 
etwas Hg; es ist zu jeder Auswaage 1,3 mg hinzuzufiigen, dann erhalt man recht genaue 
Resultate. —  Ebensogut laBt sich die Red. auch mit SnCl„ ausfiihren; man muB mit 
einem groBen OberschuB an SnCl2 u. in stark saurer Lsg. arbciten; die Fallung erfolgt 
dann momentan sowohl aus HgCL-Lsg., wio bei Ggw. von Nitrat, Sulfat, Fe, Pb, Cd, 
Cu, Sb oder Bi. Die Korrektur fiir die Auswaage betragt liier 1,0 mg. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 569—74. Febr. 1930. Ann Arbor [Mich.], Univ. of Michigan.) K l e m m .

K. Muller und Peter Pringsheim, Eine optische Methode zur Messung des 
Quecksilbergehalts der Luft. Es wird eine Methode zur opt. Best. des Hg-Geh. der 
Luft ausgearbeitet, die auf der Absorption der Resonanzlinie 2537 beruht. Durch 
Messungen in yerschieden langen Schichten atmospliar. Luft bei wohldefinierten 
Hg-Dampfkonzz. zwischen 10 000 y u. 5 y/cbm wird der funktionclle Zusammenhang 
ermittelt, der den fiir den prakt. Gebrauch erforderlichen Tabellen u. Eichkurven 
zugrunde liegt. Bzgl. der Apparatur muB auf das Original verwieson werden. Die 
scharfe Selcktivitiit der Absorption des Hg-Dampfes ermóglicht durch eine Zusatz- 
messung die Feststellung, daB die Absorption nicht auf organ. Verbl>. (Bzl. u. Deriw.) 
zuriickzufuhren ist. An Hand von Messungen in den Raumen des Physikal. Inst. 
der Univ. Berlin wird die Methode mit der der chem. Analyse, die nur einen Mittcl- 
wert iiber einen langeren Zeitraum liefert, yerglichen. Auf die hygien. Bedeutung 
der Methode wird hingewiesen. (Naturwiss. 18. 364— 67. 25/4. 1930. Berlin, Physik. 
Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

Sunao Ato, Die Trennung und Bestimmung von Gallium. I. Neue Methode zur 
Beslimmung des Galliums. (Vgl. C. 1929.1. 1843.) Eine Lsg. von Ga-Nitrat oder Chlorid 
wird bis zur Trockne eingedampft, mit Essigsaure aufgenommen u. mit Camphersaure 
yersetzt. Nach kurzem Erhitzen wird der entstandene Nd. abfiltriert, gegliiht u. ais 
Ga20 3 gewogen. Die Best. wird durch Erdalkalimetalle, Ni, Co, Mn, Cd, Ge, V, Cr, 
U, Be, Th, Ce, La, Pr u. a. m., nicht gestort. —  Indium, Fe u. andere Metalle werden 
durch die Camphersaure ebenfalls ąuantitatiy niedergeschlagen. (Scient. Papers Inst. 
physical. chem. Res. 12. 225— 29. 20/2. 1930.) G u r ia n .
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Ludwig Moser, Karl Neumayer und Karl Winter, Die Bestimmung und 
Trennung sellener Metalle von anderen Mełallen. X IX . Mitt. Neue Methoden zur Trennung 
des Titans von anderen Elemente.n. (X V III vgl. C. 1930. I. 1978). Nacli Beschreibung 
von Vorkommen, Verwendung u. Nackweis des Ti wird die Methodik der Trennung 
des Ti yon den anderen Elementen erórtert. Dureh Hydrolyse mit Bromid (Chlorid)- 
Bromat (vgl. Moser u. IrA ny i, C. 1923. IV. 79), die bei pn >  7 zu dichtem, keine 
Fremdionen adsorbierenden TiO„ • aq fiihrt, kann Ti von Al, U, Cr, den Erdalkali- 
metallen, Be, Zn, Ni u. Co getrennt werden (Verf. A). Auch dureh die Komplexsalz- 
bldg. mit Sulfosalicylsauro (C. 1923. IV. 79) kann Ti von Al, Ee, Cr, U, Zn, Ni, Co u. 
Mn getrennt werden (Verf. B). SchlicBlich gelingt dio Trennung des Ti von Fe, Al, 
Cr, Mn, Ni, Co, Zn u. von der Kiesel- u. Phosphorsaure dureh Fallung mit Tannin 
(Gerbsaure) u. Antipyrin in n/l-H2S04 ais Metallhydroxyd-Adsorptionsverb., ahnlich 
wie bei Best. der W 03 (Verf. C). —  Ti - Fe, Al, Cr- T r e n n u n g  naoh Verf. A (vgl. 
Moser u . IrA ny i, 1. c.). —  Ti - Cr ( I I I  o d e r  VI) - T r e n n u n g .  Best. von Cr20 3 + 
Ti02 (20 Min. vor dem Geblase gliihen), dann AufsehlieBen mit der 6-fachen Menge 
Na2C03 (evtl. + etwas KN 03) im Pt-Tiegel, Losen in verd. HC1 u. Neutralisation mit 
NaOH (Methylorange). Nach langsamem Zutraufeln yon 20 ccm HC1 (1:10) unter 
Ruhren u. Stehen in der Kalte bis zur Klarung, Zusatz von 1 g K 2S04 u. 1,5 g KBr03, 
Verd. auf 200 ccm u. Kochen dureh 20 Min.; h. filtrieren, Wasehen mit h. W. u. Gliihen 
yor dem Geblase. Im  angesiiuerten u. dureh Kochen yon Br befreiten Filtrat Red. 
zu Cr(III) mit A., Neutralisation, Stellen auf eine Aciditat yon 2°/0 Eg. u. Fallung 
des Cr (bei gróBeren Mengen doppelte Fallung) nach Moser u . S inger (C. 1928.
I . 727) mit 10%ig- Gerbsaurelsg. Verf. B: AufsehlieBen von Ti02 + Cr20 3 mit KHSQ4, 
Aufnehmen dor Schmelze in k. verd. H 2S04 (1:5), Zusatz von 50 ccm Sulfosalicyl- 
saurelsg. (3 g in 200 ccm W.) u. yon soviel Ammoncarbonat oder NH3 bis Farben- 
umsehlag erfolgt [bei Cr(III) nach Graugrun, bei Cr(VI) nach Gelbgrun], Aufkochen, 
Filtrieren von Ti02-aq, Wasehen mit h. W. u. Gliihen. Dem FallungsgefaB anhaftende 
Reste von Ti02 werden in wenig konz. HC1 gelóst, nach Verdiinnung mit W. mit NH3 
gefallt u. mit dem Hauptnd. yereinigt. Doppelte Fallung bei nieht rein weiBem TiOa. 
Fallung des Cr in einem aliąuoten Teil des Filtrats aus Eg-Lsg. mit 10°/oig. Gerb
saurelsg. —  Verf. C, geeignet bei T i02-Gehh. bis 0,1 g u. bei Verzicht auf die Best. 
yon begleitendem Fe, Al u. Cr. Versetzen der Ti ais Sulfat u. Fe(IH), Al u. Cr(III) 
ais Sulfate oder Chloride enthaltonden Lsg. mit NH3 in geringem UberscliuB, Lsg. 
der Trubung in 10 ccm konz. H 2S04, Zusatz yon 40 ccm 10°/oig. Gerbsaufelsg. u. 
Verd. mit W. auf 400 ccm. Nach Zusatz von 20%ig. Antipyrinlsg. in der Kalte unter 
Ruhren bis zur Bldg. eines orangeroten, grobflockigen Nd. (ein weiterer Zusatz von 
Antipyrin ruft dann nur eine weiBe Gerbsaure-Antipyrin-Fallung hervor), Erhitzen 
unter Ruhren zum Sieden, Zusatz yon 40 g (NH4)2S04 u. Kuhlen unter haufigem 
Ruhren. Filtrieren dureh Papier mit Pt-Konus unter schwaehem Saugen, Wasehen 
mit einer Lsg. yon 5 g H 2S04 (1,84), 10 g (NH4)2S04 u. 1 g Antipyrin auf 100 ccm W., 
Vortrocknen von Filter + Nd. in der Pt-Schale, yorsichtiges Erhitzen uber durch- 
lochter Glimmerplatte im Luftbad (Gefahr des tlbersehaumens), dann tJberfuhrung 
bei Rotglut in Ti02. Bei Ggw. von Alkaliionen Extraktion der Alkalien mit HC1- 
haltigem h. W. —  Ti - Mn, Ni, Co, Zn- T r e n n u n g .  Nach Vcrf. A gelingt die Trennung 
des Ti von Ni, Co u. Zn (nieht aber yom Mn) wie bei den Sesquioxyden. Fallung des 
Ni im Filtrat nać li Ansiiuern, Verkochen des Br, Neutralisation mit NH3 u. schwachem 
Ansauern mit Eg. mit Dimethylglyoxim, des Co nach Vertreiben des Br aus der 
ammoniakal. Lsg. dureh Fallung mit H 2S, Losen yon CoS in H N 03, Abrauchen mit 
H 2S04 u . Elektrolyse, des Zn dureh Fallung ais ZnNH4P04. —  Verf. B. Arbeitsweise 
wie bei den Sesquioxyden. Best. d. Mn im ammoniakal. Filtrat nach Oxydation mit 
Br-W. zu Mn30 4 dureh 2maliges Abrauchen mit 2,5 Teilen NH4C1 u. 1 Teil (NH4)2S04 
im Tiegelluftbad ais MnS04, des Ni mit Dimethylglyoxim, des Co wie yorbin dureh 
Elektrolyse u. des Zn nach Zusatz von Na-Aeetat dureh H 2S. Verf. C. Arbeitsweise 
wie bei den Sesquioxyden, nur beim Mn muB vor Neutralisation u. Fallung der Ti(IV)- 
Lsg. S02 zugefiigt werden, um die Mitfallung von Mn02-H20 zu yerhindem. Ti - E  r d - 
a 1 k a 1 i - Mg - T r e n n u n g .  Verf. A  besonders zur Trennung von Ca geeignet 
(einmalige Fallung). Bei Vorliegen von viel Alkaliionen Losen des Nd. in h. verd. 
IIC1 u. Fallung mit NH3. Gelegenthche Braunfarbung des gegliihten T i02 u. ein zu 
niedriges Ergebnis, herriihrend von der Bldg. von Ti3N4 (infolge Dissoziation der 
NH4-Salze) kann dureh Abrauchen des yorgetrockneten Nd. mit einigen Tropfen 
HNOj-haltiger H 2S04 beseitigt werden. Ti- Ca- T r e n n u n g .  Yersetzen der mit
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HC1 schwaoh angesiiuerten Lsg. mit 1 g K 2S04 u. 2,5 g KBr03 u. Verd. m it W. auf 
0,06 g Ca je 100 ccm, mafiiges halbstdg. Kochen im bedeckten Becherglas unter Ersatz 
des verdampfenden W ., k. filtrieren u. mit h. W. waschen. Resto von Ti02 an der 
GefaCwand werden durch Losen in wenig konz. sd. HC1, Verd. u. Fallung mit NH 3 
ermittelt. Fallung des Ca im Filtrat mit NH4-Oxalat u. Uberfuhrung durch Abrauchen 
mit 2 Teilcn NH4C1 u. 1 Teil (NH,)2SO, in CaS04. -  T i - B a - T r e n n u n g .  Im  
Gegensatz zu den umstandlichen iiblichen Methodcn (Literatur), Fallung des Ti durch 
Hydrolyse mit Chlorid-Bromat olme IC2S04; Best. des Ba im Filtrat mit H 2S04. 
Ti - Mg - T r e n n u n g .  Wie bei der Ti-Ca-Trennung. Best. des Mg im Filtrat ais 
Mg2P207. Ti-Be-Trennung. 1. Mit Chlorid-Bromat wie bei den Sesquioxyden. Best. 
des Be im Filtrat durch doppelte Fallung (Adsorption von Alkali) mit Ammoniak. 2. Fal
lung des Ti mit Gerbsiiure in Eg-Lsg. nach Moser u. S inger (1. c.). — Ti-U-Tren- 
nung. Best. des Ti: 1. Mit Chlorid-Bromat nach Moser u. S inger (1. c.). Fallung 
des U im Br-freien Filtrat ais (NH4)2U20 7 mit NH3 u. Uberfuhrung in U30 8. 2. Nach 
Verf. B wie bei der Ti-Cr-Trnnung. Best. des U im Filtrat nach Zerstorung der Sulfo- 
salicylsiiure ais (NH4)2U20 7 oder in einem aliąuoten, neutralisierten Teil mit 10°/oig. 
Tanninlsg. bei Ggw. yon NH,-Acetat. 3. Mit Gerbsiiure in Eg.-Lsg. (einmalige Fallung). 
Vorschrift: Nach Zusatz von 30—40 ccm Eg., 10 g NH4-Acetat u. 15— 20 g NH4N03 
zur schwach sauren Lsg. (Vol. 300—400 ccm) Erhitzen zum Sieden u. Fallung mit 
dem 2—3fachen UberschuB 10%ig. Gerbsaurelsg (auf Ti berechnet); h. Filtrieren 
u. Waschen, Gliihen vor dem Gebliise. Eindampfen des Filtrats nach 2-maligem 
Zusatz von HN03 zur Trockne u. Fallung yon U nach Aufnehmen in W . mit NH3. — 
Ti - Si02 - T r e n n u n g .  Einmalige Fallung des Ti(IV) nach Verf. C. Die Zerstorung 
des Antipyrins im Filtrat (zwecks Best. der Si02) ist sehr schwierig. —  Ti - H 3P04 - 
T r e n n u n g .  Einmalige Fallung des Ti nach Verf. C. Dio saure Lsg. yerhindert 
das Mitfallen evtl. gebildeter Ti-Phosphate. Beleganalysen. —  Aus dieser Unters. 
ergibt sich die besondere Eignung der Verff. A u. B zur Trennung von viel oder 
wenig Ti yon den Sesąui- u. Monoxyden u. des Verf. A zur Trennung yon den Erd- 
alkalimetallen u. dem Be, wobei die Ermittlung der Begleiter im Filtrat keine Schwierig- 
keiten macht. Dagegen eignet sich Verf. C besonders zur Best. von wenig Ti (bis 
0,08 g) a 11 e i n neben den Sesąui- u. Monoxyden, sowie der Kiesel- u. Phosphorsaure. 
(Monatsh. Chem. 55. 85— 97. Marz 1930. Wien, Inst. Analyt. Chem. d. Teehn. Hoch- 
schule.) Herzog.

J. B. Ramsey und A. Robinson, Die Reaklion von Jodat und rierwerłigem Vanadin 
in  alkalischen Losungen. In  alkal. Lsgg. (0,02—0,2-n. an Alkali) reagierten V(4)-Lsgg. 
u. K J 0 3 in der Hitze quantitativ gemiiB:

6 V0S04 + K JO a + 18 KOH =  6 KV03 + 6 K 2S04 + K J  + 9 H20 .
Diese Rk. wird durch Dinatriumhydrophosphat katalyt. beschleunigt u. ist dann 

nach 4— 5-minutigem Kochen beendet. Die Methode laBt sich zur quantitativen Best. 
von Y(4) benutzen, da man nach Zugabc yon K J  durch Ansiiuern mit 1,2-n. H 2S04 
bis zu einer Saurekonz. von 0,02-n. das iiberschussige K J0 3 zu Jod reduzieren u. mit 
Thiosulfat titrieren kann; V(5) wirkt unter diesen Bedingungen nicht merklich schnell 
auf J ' ein. 0 2 muB ausgeschlossen werden. Unter Beobachtung der im Original ge- 
gebenen Vorschrift lassen sich V(4)-Bestst. auf 0,l°/o genau ausfiihren. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 480—83. Febr. 1930. Los Angeles [Cal.], Uniy. of California.) K l e m m .

Organische Substanzen.

S. E. Sheppard und J. H. Hudson, Die Bestimmung von labilem Schwefel in 
Oelaline und Proteinen. Nach Diskussion der Definition des „labilen S“ in Proteinen 
wird eine Methode beschrieben, bei der die S-haltige Substanz mit einer ammoniakal. 
AgCl-Lsg. zers. u. der aus dem AgS durch konz. HC1 freigemachte u. durch N2 oder 
C02 entfernte H2S nach der ALMYschen Modifikation (C. 1925. I I .  1108) der Methode 
M e c k l e n b u r g  u . R o s e n k r a n z e r  ais Methylenblau bestimmt wird. 5 g in klcine 
Striche geschnittene Gelatine werden in 25 ccm einer l°/0ig. AgCl-Lsg. in starkem 
NH3 1 Stde. ąuellen lassen, langsam auf 50° erwarmt u. ca. 2 Stdn. bei 50° gehalten; 
auf 10 ccm oder weniger eindampfen, abkiihlen u. mit der Gasdurchleitungsvorr. 
yerbinden. Nach Beschickung der Absorptionsflasche mit 130 ccm l%ig- Zn-Acetat- 
lsg. u. 5 ccm 10%ig- NaOH u. Entliiftung wird das Ag2S durch Zusatz yon 50 ccm 
HC1 (konz. HC1 mit 0,5 g Hydrochinon in 100 ccm) zers., ca. 1 Stde. N2 durchgeleitet 
u. dann der Inhalt der Absorptionsflasche mit 25 ccm Diaminreagens (0,1 g p-Amino- 

dimethylanilinsulfat, Eastman Kodak Co. Nr. 1333, in 100 ccm HC1 1: 1) u. 5 ccm
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0,02-mo). FeCl3-G ILO-Lsg. in 4°/oig. HC1 behandelt u. in 250 ccm MeBkolben iiber- 
fiihrt; nach 24-std. "Stehen Vergleich mit Standardlsgg., hergestellt durch Zusatz yon 
Na2S-Lsgg. bekannten Gehalts zu 130 ccm Zn-Acetatlsg. u. 5 ccm 10%ig. NaOH, 
Vermischen mit 25 ccm Diaminreagens, 5 ccm FeCl3-Lsg. u. Auffiillen auf 250 ccm. 
An Stelle von Na2S kann auch eine Lsg. yon Allylthioharnstoff benutzt werden. Der 
so gefundene, „gegen Ag labile“ S in  Gelatine oder Proteinen ist hśiufig niedriger ais der 
Wert fiir den „gegen Pb labilen“ S; bei Eialbumin wurde jedoch in Obereinstimmung 
mit Osborne 0,49% gefunden. — Die Best. des Gesamt-S in Proteinen nach der 
yorst. Methode beruht auf ihrer Kombination mit dem Verf. yon M u e lle n  (Rec. 
Tray. chim Pays-Bas 41 [1922]. 1). — Vollkommen enthaarte Hdute geben an 
folgende frische Kalkbruhen weiter S ab (ais Methylenblau iiber AgS bestimmt), geben 
jedoch bei Zers. mit HC1 in der Kalte kein H2S ab; entweder lag der labile S nicht in 
einem Cystinkomplex vor oder das Cystin wurde unter den gegebenen Bedingunger) 
nicht hydrolysiert. (Ind. engin. Chem. Analytieal Edition 2. 73—75.15/1.1930. Rochester 
[N. Y.], Eastman Kodak Res. Labb.) K r u g e r .

Walther Herzog, Uber eine, neue gravimetrische Beśtimmungsmeiliode des Benzidins 
und seiner Homologen, sowie einige neue Komplexsalze dieser Basen. (Chem. Rdsch. 
Mitteleuropa Bałkan 7. 17— 19. 11/3. 1930. Wien. —  C. 1926. II . 1890.) H e r z o g .

Bestandtelle von Pflanzen und Tieren.

H. Th. Schreus, Eine einfachen Mełliode zur Bestimmung des Blutchólesterins. 
Modifikation der von F e t t ic h  (C. 1929.1. 2089) angegebenen Methode. (Klin. Wchschr. 
9. 502. 15/3. 1930. Dusseldorf, Medizin. Akademie.) F r a n k .

Luisa Kohberg, Weitere Untersuchungen uber Fehlerąuellen bei der forensischen 
Alkoholbestimmung. Aus den Unterss. der Vf. geht heryor, daB der Blutalkohol bei 
Diabetikern so minimal die Norm iibersteigt, daB prakt. dieser Krankheitszustand 
bei der A.-Best. nicht beriicksichtigt werden muB. Zeigen die qualitativen Proben 
neben A. auch yorhandenes Aceton an, so muB naturlich eine quantitative Acetonbest. 
ausgefuhrt werden. Bei den Uramien lialten sieli in der Mehrzalil der FaUe die im 
Blute gefundenen Werte etwas imter der Norm. Eine Gefahr fiir die einwandfreie 
A.-Best. im Blute bedeuten gewisse Medikamente, wie Chloralhydrat, das rasch in 
W. u. Chloral zerfallt. Letzteres hat Aldehydeigg. u. einen EinfluB auf die Best.- 
Methode. Das CO bedeutet keine prakt. wichtige Fehlerquelle bei der A.-Best. Dio 
postmortale Wrkg. der A.-Oxydase ais Fehlerąuelle kann immer, sofern bakterielle 
Faulnis yermieden wird, bei der forens. Best. yernaehlassigt werden. Wichtiger ist, 
die Wrkg. der alkoliolfreien Getranke u. der yerschiedenen Fruchte auf den Blut-A. 
Es wird selten oder nie yorkommen, daB Fruchte oder alkoholfreie Weine in so groBen 
Mengen genossen werden, daB die Hólie des gefundenen Resultates auf einen A.- 
MiBbrauch schlieBen laBt. Erforderlich ist immerhin ein mogliehst genaues Arbeiten 
mit der kombinierten chem.-interferometr. Methode. Nur dann, wenn sich die beiden 
Werte decken u. samtliche Proben auf andere reduzierende Substanzen im Blut- 
destillat u. Urin negatiy ausfallen, darf auf A. geschlossen werden. (Dtsch. Ztschr. 
ges. gerichtl. Med. 15. 75—87. 14/3. 1930. Ziirich, Gerichtl.-medizin. Inst.) F r a n k .

Rezsó Fridli, Uber die jodometrische Bestimmung des Tlialliums. Die Bestimmung 
desselben in Leichenteilen. Tl kann auch in Ggw. von Ferriion jodometr. bestimmt 
werden. Falls die Lsg. Tl' enthalt, wird es mit Br-W. oxydiert u. das uberschiissige 
Br mit 5°/0ig. Phenollsg. gebunden. In der das Tl"' enthaltenden FI. lóst man Na2HP04, 
sauert die Lsg. mit H3P04 an, gibt K J  ein u. titriert das frei gewordene J  mit 0,01-n. 
Na2S203. —  Bei Anwendung eines Oberschusses von K J  scheidet sich Tl J  aus. Der Nd. 
kann nach 24-std. Stehen auf einem WiNKLERschen Kelchtrichter gesammelt u. gewogen 
werden. —  Der Kelchtrichter kann samt Nd. in einen Kolben gesetzt u. mit frischem 
Cl-W. iibergegossen werden, wobei das T1J zu J 0 3' u. zu Tl'" oxydiert wird. Nach dem 
Auskochen des uberschiissigen Cl lost man K J  in der abgekiihlten FI. Das J 0 3' scheidet
3 J 2 aus, das Tl"' wieder noch weitere J 2, also zusammen 8 Aquivalente J, wodurch 
die Genauigkeit der Best. erhóht wird. —  Zur Best. des Tl in Leichenteilen empfiehlt 
Vf. das Behandeln mit verd. HC1 + KC103, wonacli die filtrierte Lsg. eingeengt u. 
nach Versetzen mit NaOH yorsichtig yerascht wird, ebenso auch der am Filter gebliebene 
Riickstand. Zuerst wird die Asche der festen Teile mehrmals mit verd. H 2S04 aus- 
gezogen, der Auszug wird auf die aus dem Filtrat gewonnene Asche gegossen u. auch 
diese mehrmals mit H 2S04 ausgezogen. Zu der sauren Lsg. gibt man Br-W. u. ver-
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falirt man weiter wio oben. (Magyar Gyógyszeresztudomanyi Tarsasag Ertesitoje 5. 
479— 88. 15/11. 1929. Budapest, Chem. Inst. d. Kónigl. Landesgerichts.) Sa il e r .

Giovanni Recordati, Milteihmgen iiber das Arzneibuch, Ausgabe V. Vf. macht 
auf verschiedene Fehler der neuen Ausgabe aufmerksam, welche vor allem bei den 
Pflanzenextrakten u. cinigen Alkaloiden vorliegen. (Boli. chim. farmae. 69. 137—39. 
28/2. 1930. Correggio.) GRIMME.

Lad. Ekkert, Noch ein Beitrag zu den Ucaklionen des Norocains. (Vgl. C. 1929.
I. 1135.) 0,01— 0,02 g salzsaures (b/.w. salpetersaures) Novokain werden mit 10 Tropfen 
einer Lsg. von 1 g p-Dimethylaminobenzaldehyd in 10 cem H 2SO., versetzt u. bis zur 
Braunfiirbung (bzw. Rotfiirbung) erwśirmt. Auf Zusatz von 5 cem W. farbt sich die FI. 
griinstichig gelb. Holokain, Alypin, Kokain u. Tropakokain fiirben sich zwar mit 
dem Reagons beim Erwarmen, beim Verdiinnen mit W. tritt aber keine Gelbfśirbung ein. 
(Pharmaz. Zentralhalle 71. 198. 27/3. 1930.) Sc h o n f e l d .

E. von Urbanyi, Das Sporensieb und das sporenslreuende Sieb (neue Oerdle fur 
Ldboratoriumsversuche). Das Sporensieb ist so konstruiert, daB es jegliches Verstauben 
beim Herstellen von spreu- u. hiilsenfreiem Steinbrandsporenmaterial verhindert. 

Hersteller: F irm a W e s z e l y  I st v a n  U t o d a  N a g y  K a r o l y  F r ig y e s , Budapest 
(Fabrik fiir iirztliche Instrum ente u. Krankenpflegemittel). (Ztrbl. Bakter., Para- 

sitenk. I I .  Abt. 80. 242—44. 20/2. 1930. Budapest, U niv .) E n g e l .

Johannes Marschall, Dresden, Thermoelement, dad. gek., daB ais positive 
Elektrode Tellursulfid u. ais negative Elektrode chefn. reiner Wismutdralit verwendet 
wird. —  2. Verf. zur Herst. der thermoelektr. Lotstelle der Warmseite des Elementes 
gemiiB Ansprucli 1 auf elektrolyt. Wege, dad. gek., daB ais Zwischenleiter zwischen 
Tellursulfid u. der negativen Elektrode, z. B. Bi-Draht, eine elektr. leitende Pastę 
aus einem leitenden Pulver, wie Graphit, Cu-Pulver o. dgl., einem Losungsm., wie A., u. 
einem Bindemittel, wie Zapon, verwendet wird, worauf sodann nach Trocknung der 
Pastę die Kontaktstelle mit elektrolyt. niedergeschlagenem Leitmetall iiberzogen wird, 
worauf alsdann noch eine das Leitmetall schwarz fiirbende Lsg. aufgetragen werden 
kann. — Nach den wditeren Unteranspriichen soli ais schwarzfarbende Lsg. eine 
solehe von PtCl., verwendet werden u. das Thermoelement in eine warmewiderstands- 
fahige Hiille eingelagert werden, die aus 2 ineinandergefiigten Zylindern besteht, 
wobei das zu schm. Materiał der einen Elektrodo in den zwischen den beiden Zylindern 
entstehenden Ringhohlraum eingebracht wird. Die EK. sowie der innere Widerstand 
des Elements unterliegt bei Massenherst. keinen so groBen Scliwankungen wie bei der 
Verwendung anderer Metallsulfido. (D. R. P. 494 521 KI. 21b vom ,19/4. 1929, ausg. 
27/3. 1930.) G e is z l e r .

Frederick William Miller, Hockley Heath, England, Hersłellung von Bimetali- 
streifm fiir TJiermostatm. Eine Platte aus einem schwerer schmelzbaren Metali (Ni- 
Stahl) wird in einem geeigneten GefaB aus feuerfestem Materiał mit einem FluBmittel 
(Borax), das mit einom leichter schmelzbaren Metali (Messing) in feinverteilter Form 
vermischt ist, bedeckt. Das Ganze wird mit einer weiteren Schicht aus leichter schmelz- 
barem Metali in groberer Verteilung (Granalien) iiberdeckt u. in einem Muffelofen 
auf Tempp. erhitzt, dio iiber dem F. des leichter u. unter dem F. des schwerer schmelz- 
baron Metalles liegen. Die erhaltene Platte kann dann noch einem WalzprozeB unter- 
worfen werden. Da durch das Verf. die Bldg. einer Oxydschieht zwischen den beiden 
Metallschichten Yorhindert wird, erhalt man eine bessere u. gleiehmaBigere Verb. 
zwischen den beiden Komponenten. Zur Erzielung einer besseren Haftfahigkeit wird 
der Ni-Stahl vor dem Aufbringen des FluBmittels angeatzt. (A. P. 1 751 489 vom 
6/4. 1927, ausg, 25/3. 1930. E. Prior. 21/4. 1926.) G e is z l e r .

Sankyo Kabushiki Kaisha, Tokyo, iibort. von: Ichitaro Shoji, Higashi Yodo- 
gawa-Ku, Osaka, Japan, Lichtfiłter zur Absorption ultravioletter Strahlm, bestehend 
aus einem Uberzug, der Hexamethylentetramintriphenol enthalt, das durch Konden- 
fiation von Phenol u. Formaldehyd in Ggw. von NH3 erhalten wurde. Der Uberzug 
soli eine Dicke von weniger ais 0,25 mm besitzen. Das Filter ist besonders fiir opt. u. 
photograph. Zwecko gedacht. (A. P. 1751220 vom 3/8. 1926, ausg. 18/3. 1930. 
Japan. Prior. 24/12. 1925.) G e is z l e r .

Rich. Ege, Vejledning til Brug ved biokemiske Oyelser paa Universitets biokemiske Institut. 
ICobenhavn: Nyt nordisk Porlag 1930. (170 S.) Ind. 9.50.
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H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Walter Hayliurst, New Ty pen von Sazirepumpen aus Siliciumeisen. Beschreibung 
zweier Typen von Saurepumpen aus 12— 14% Si enthaltendem Siliciumeisen. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 49. 114—117. 7/2. 1930.) H u b e r .

W. Kukles, Die Zerstaubung in der chemischen Trocknungstechnik. (Chem. 
Apparatur 17. 51—52. 10/3. 1930. Remsclieid.) H u b e r .

J. Bodewig, Verfahren und Apparate zur Gewinnung fluchtiger Stoffe. Abhandlung 
iiber dio histor. Entw. von Verff. zur Gewinnung fluchtiger Stoffe, uber die Vorteile 
u. Nachteile der Kondensation u. Beschreibunir des BAYER-Kohlcverf., sowie der 
Apparatur u. der Anwendungsgebiete des Cheminovaverf. (Chem. Eabrik 1929. 471 bis 
473. 479— 81. 6/11. Wolfgang.) J u n g .

— , Das Silica Gd-Kiihlsyslem. AuBen- u. Innenansicht eines Kuhlwagens sowie 
schemat. Darst. der Einrichtung u. Ansicht der Einrichtung am Wagenende in Form 
von Lichtbildern u. Zeichnungen. Dio Kiihlung orfolgt so, daB das Silicagel die Dampfe 
des Kuhlmittels (S02) im Verdampfer absorbiert, wodurch darin ein Temperaturabfall 
erfolgt. Ist das Gol gesatt., so wird es mittels Gasbrenners erhitzt, das S02 ausgetrieben, 
durch den Kondensator geleitet, ycrfliissigt u. durch ein DurchlaByentil zum Ver- 
dampfer zuruekgefiihrt, worauf nach Abkiihlung des Gels die Adsorption erneut be- 
ginnt. Die Heizperiode dauert etwa 30 Min., die Adsorptionsperiode 4% Stdn. Ais 
Brennstoff wird Propan yerwendet. (Ztschr. Eis- u. Kalte-Ind. 23. 13—15. 29— 30. 
39— 40. April 1930.) _________________  G r o s z f e l d .

Alfred L. Loomis, New York, und Robert Williams Wood, Baltimore, Ver- 
faliren und Vorrichtung zur Herstellung von Emulsionen u. dgl., dad. gek., daB in einem 
System ineinander nicht mischbarer Substanzen, von denen mindestens eine fl. ist, 
Pulsationen durch Radiofreąuenzen erzeugt werden. Die Vorr. besteht aus einem 
Behalter, in dem sich unter einer Olschieht ein Krystall befindet, der ais Pulsations- 
iibertrager wirkt. (A. P. 1734 975 vom 2/9. 1927, ausg. 12/11. 1929.) H o r n .

T. W. Barber, London, Mischen von Gasen oder Gasen und Fliissigkeiten. Der 
eine Ausgangsstoff wird in diinner Schicht durch die Mischyorr. geschiekt, wahrend 
man den zweiten Ausgangsstoff in feinen Stromen auf die Schicht auftreffen laBt. 
(E. P. 323 758 yom 8/10. 1928, ausg. 6/2. 1930.) H o r n .

Arthur G. Mc Kee, Ohio, Verfahren und VorricMung zum Behandeln von Gasen. 
Mit den zu kiihlenden u. zu reinigenden Gasen wird eine umlaufende k. Fl. in Form 
eines Regens in Beriihrung gebracht. Aus dieser Fl. wird mit geeigneten Mitteln die 
aufgespeicherte Warme wiedergewonnen u. aus ihr die aus den Gasen ausgewaschenen 
Verunreinigungen abgetrennt. Es wird regelmaBig so viel Fl. dem Kreislauf zugegeben, 
daB die urspriingliche Fl.-Menge konstant bleibt. Insbesondere werden nach dem 
Verf. Ofcnabgase behandelt. (A. P. 1748 723 vom 1/7. 1925, ausg. 25/2. 1930.) H o r n .

Rudolf Scheuble, Wien, Verfahren zur Geuńnnung der Dampfe fluchtiger Stoffe 
aus Gasen, mit Ausnalime der Dampfe von A. u. A., dad. gek., daB Chlorderiw. des 
Naphthalins, vorzugsweise das durch direkte Chlorierung erhaltliche techn. Prod., 
ais Absorptionsmittel yerwendet werden. — Das Verf. eignet sich zur Absorption 
yon Bzn., Bzl., CS2> Aceton, CH3OH, Chlorierungsprodd. des CH4 u. dgl. Z. B. kónnen 
Chlornaphthahne yorteilhaft zur Gewinnung von Bzn. aus Naturgasen benutzt werden. 
(Hierzu ygl. D. R. P. 254 913; C. 1913. I. 360.) (D. R. P. 493 671 KI. 12e yom 12/6. 
1925, ausg. 12/3. 1930. Oe. Prior. 14/6. 1924.) HORN.

Aktiengesellschaft der Maschinenfabriken Escher Wyss & Cie., Ziirich, 
Schweiz, Yerfahren zur Gewinnung einer praktisch reinen Fliissigkeit durch Abdampfen 
derselben aus einer Lsg., dad. gek., daB die aus der kochenden Lsg. oder Suspension 
entweichenden Abdampfe mit bereits gewonnener Fl. mindestens einmal gewaschen 
werden. (Schwz. P. 135 731 yom 21/7. 1928, ausg. 2/12. 1928.) J o h o w .

Pilling & Co. G. m. b. H., Deutschland, Platten zur Isolierung gegen Schall 
und Erschiitterungen. Man gieBt ein Gemisch von Leim oder dgl. mit Glycerin, ge- 
gebenenfalls mit Zusatz von Fetten, Stearinol, Zucker, Caramel, Tiirkischrotól, Salzen, 
anorgan. u. organ. Sauren, Alkoholen u. Aldehyden, insbesondere Salicylsaure, GH20, 
Triozymethylen u. Hexamethylentetramin in Formen, die yon auBen gekuhlt werden 
u. innen mit Gewebe ausgelegt sind. Das Gewebe reicht iiber die Form ais Schlaufe
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hinaus, die nach dem Erstarren der M. zum Anfassen zwecks Erleichterung des Trans- 
portes der Platten diont. Anstatt der M. Ilartungsmittcl zuzusetzen, kann man auch 
dio fertigen Platten mittels eines Bades harten, das aus G 1 W., 3 kg i f26V„0„ 250 g 
Alaun, 2 kg CH„0, 0,5 kg Glycerin u. 150 g Lysoform besteht. (F. P. 669 833 vom 
19/2. 1929, ausg" 21/11. 1929.) T h ie l .

Vormbusch & Co. G. m. b. H., Dortmund, Verfahren zur Herstcllung von festen, 
porósen Formkorpern aus reinem Eisenozyd, dad. gek., daB Fe oder seine unterhalb 
der Oxydationsstufe Fe20 3 liegenden Oxyde FeO u. F03O4 in fein vorteiltem Zustand 
mit einem in der Hitze fliichtigen oder verdampfenden Bindemittel, z. B. W., Pech, 
Teer, Dextrin, Zcllpechlauge, Olen oder anderen organ. Stoffen, durch Mischen piast, 
gemacht, geformt u. bei Tempp. von 600—1300° bei Luftzutritt eine bestimmto Zeit 
gegliiht werden, so daB reines, von Bindemittel frcies Fe20 3 entsteht. (D. R. P. 
490 952 KI. 12g vom 28/11. 1925, ausg. 7/2. 1930.) H orn .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Abscheidung 
von insbesondere fiir katalytische Zicecke geeigneten Metallen aus ilircn reduzierbaren 
Verbb. durch Red. mittels H 2 oder solchen enthaltenden Gasen, dad. gek., daB man 
die Red. in Ggw. eines Katalysators bei nicderen Tempp. durclifuhrt. Beispiel: Ein 
Gemisch von Kieselgur u. Cu003 werden mit fein verteiltem Ni gemischt u. bei 100° 
u. unter einem Druck von ca. 40 at mit H„ reduziert. (Scliwz. P. 135 210 vom 10/2. 
1928, ausg. 16/11. 1929. D. Prior. 11/7. 1927.) H orn .

[russ.] I. G. Rudj, Technisch-chemischs Ilezepte aus allen Gebieten der Industrie. Petro- 
sawodsk: Staatsdruckerei Anochin 1930. (448 S.) Rbl. 5.50.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
A. Hopmann, Vorbeugemafinahmen zwecks Verhinderung von Vergiftungen bei 

Reinigungs- mul Reparalurarbeiten in  gifthalligen Kesseln. Mit Hilfe von Gummi- 
anzugen u. bei Walirung der sonst noeh notwendigen VorsichtsmaBnalimen kónnen 
gefahrlos Reinigungs- u. Reparaturarbeiten in Kesseln, die noeh Reste von Giftstoffen 
enthalten, vorgenommen werden. (Zentralblatt Gewcrbeliygiene Unfallverhut. 17. 
12— 14. Jan. 1930. Leverkusen, I. G. Farbenind., Poliklinik.) S p l it t g e r b e r .

Alfred Nauck, Unfalle durch Acetylanapparate. Niehtbeachtung der behórdlichen 
Vorschriften uber die Verwendung, Bedienung u. Unterhaltung der C2H 2-App. hat 
manche UnglucksfiŁlle verursacht, von denen eine Auswahl naher beschrieben wird. 
(Wasser u. Gas 20. 732—34. 15/4. 1930. Berlin-Waidmannslust.) Sp l it t g e r b e r .

K. B. Lehmann, fJber die Qesundheitsverhdllnisse der Arbeiter in  der deutschen 
keramischen, insbesondere der Porzellaninduslrie, mit besonderer Beriicksichligung der 
Tuberkulosefrage. Die im Auftrage des Reichsgesundheitsrats angestellten Erhebungen 
iiber die Haufigkeit der Tuberkulose unter den Porzellanarbeitern u. die Hiiufigkeit 
des Vork. von chroń. Erkrankungen der Lunge durch Staubeinatmung hat ergeben, 
daB die Porzellanarbeiter eine verhaltnismaBig hohc Gcfahrdung durch Staublungen- 
erkrankung zeigen, die an sich in vorgeschrittenen Fallen oder durch erhohte An- 
fiilligkeit fiir hinzutretende infektióse Prozesse, auch Tuberkulose, nicht nur zu vor- 
zeitiger Invaliditat fiihren kónnen, sondern auch eine Erhóhung der Sterblichkeit, 
namcnthch in den hóheren Altersklassen, zur Folgę hat. Eine berufliche Gcfahrdung 
der Porzellanarbeiter durch Tuberkulose an sich ist bisher nicht nachgewiesen. In  
welchem Umfang andererseits die ■ Staublungenerkrankungen durch Tuberkulose kom- 
pliziert werden, bedarf noeh weiterer Kliirung. Im  allgemeinen scheint dies vor- 
wiegend erst in hóherem Lebensalter einzutreten u. zur erhóhten Sterblichkeit bei- 
zutragen. Fur den Arbeiterschutz u. die versicherungsrechtliche Behandlung dieser 
Erkrankungen wird man auf eine Untcrschejdung zwischen einfacher u. mit Tuber
kulose komplizierter Staublungenerkrankung verzichten kónnen. Es ergibt sich ais 
Forderung einer hygien. einwandfreien Betriebsfiihnmg insbesondere die Notwendig- 
keit einer sorgfaltigeren Staubbekampfung. Der gesundheitlichen tlberwachung 
der Arbeiter u. der Gesundheitsfiirsorge ist erhohte Aufmerksamkeit zuzuwenden. 
Dio Einbeziehung der vorgeschrittenen Staublungenerkrankungen —  mit oder ohne 
komplizierende Tuberkulose — unter die Yerordmmg iiber die Ausdehnung der Unfall- 
yersicherung auf gewerbliehe Berufsla-ankheiten erscheint geboten. (Arb. Reich. 
61. 345— 99. Marz 1930. Wiirzburg, Hygien. Inst.) F r a n k .

Fritz Hoyer, Slaubexp1osionen. Die Staubcxplosionen werden durch Ansammlung 
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von Sta/ub, Trockenheit u. Bldg. von Funken bedingt, daher am bestcn dureh Staub- 
sauger u. Erdung der Maschinenteile zwecks Ableitung stat. Elektrizitat bekampft. 
(Chem.-Teohn. Rdsch. 45. 110— 11. 4/2. 1930. Kothen, Anhalt.) G r o s z f e l d .

H. L. Kauffman, SchaumJosungen in der Feuerbekdmpfung. Vf. bespricht an 
Hand zweier Abb. die Feuerbekampfung nach dem Schaumloschyerf. (Cotton 94.
508—09. Miirz 1930.) B r a u n s .

III. Elektrotechnik.
Yogoro Kato und Toru Murakami, Verfahren zur Erzeugung des Kupfer-l-oxyd- 

hautchens auf der Kupferoberflachę. Seine Wirksamkeit ais Oleichrichter. Die untersto 
Temp.-Grenze fiir die Bldg. von Cu20  aus Cu u. Luft (1026°) liegt nahe dem F. von Cu, 
CuO u. Cu20, wodurch die Bldg. eines Cu20-Films auf Cu an sehr genaue Einhaltung 
bestimmter Bedingungen gebunden ist. ZweckmaBiger ist die ein- oder zweistufige 
Herst. des Cu20  iiber CuO, das bei Tempp. uber 800° in Ggw. yon Cu zu Cu20 red. 
wird. Ein so efzeugter Cu20-Film zeigt ein Widerstandsverhaltnis von 1: 300 in ver- 
schiedenen Richtungen, ist also ais Gleichrichter gut geeignet. (Journ. Soo. chem; 
Ind., Japan [Suppl.] 32. 339B— 40B. Dez. 1929. Tokyo, Ing.-Univ.) R . K. M u l l e r .

Felix Kirschner und Josef Hess, Wien, BeJiandeln metallischer Kabelleiter. Um 
die metali., vorzugsweise aus Cu bestehenden Kabelleiter vor der Einw. des Schwefels 
beim Aufbringen der Gummiisolierungen zu schiitzen, werden sie galvan. mit 
einem oder mehreren Metallen iiberzogen, welche, wio Sn, Zn, Ni oder Cr, eine geringere 
Affinitat zum Schwefel besitzen, ais der metali. Leiter. AnschlieBend wird das Uberzugs- 
metall auf den Leiter aufgeschmolzen. (Schwz. P. 133 911 yom 27/6. 1927, ausg. 
1/10. 1929. Oe. Priorr. 3/7. 1926, 14/4. 1927.) K u h l in g .

Edmund Breuning, Hagen, Elcklrolylische Herstellung diinner aufeinanderliegender 
voneinander tremibarer Schichten aus Nickel oder ahnlichen Metallen, 1. dad. gek., daB 
die Schichten abwechselnd mit niederer u. hoher, aber noch dichtes Materiał ergebender 
Stromdiclite u. bzw. oder aus Badern verschiedener Aciditat niedergeschlagen werden. —
2. dad. gek., daB dioKathode vor jedem Wechsel der Stromdichte bzw. des Bades ab- 
gcspiilt wird. —  Die Erzeugnisse finden in Form kleiner Flocken ais Zusatz zur wirk- 
samen M. von Sammlern Venvendung. (D. R. P. 494 788 K I. 48 a yom 7/8. 1926, 
ausg. 27/3. 1930.) K u h l in g .

A. Joffe, Leningrad, Kondensator en. Kondensatoren zur Aufspeicherung elektr. 
Energie oder zum Schutz von Leitungen u. Isolatoren gegen Entladung u. Kurz- 
schluB erhalt man dureh abwechselnde Anordnung diinner Schichten fester oder zaher 
dielektr. Substanzen bzw. Halbleiter u. diinner Metallblatter. Die Schichtdicke der 
dielektr. Substanzen bzw. der Metallblatter soli ca. 0,01 mm betragen. Die Metall
blatter sind wechselseitig parallel geschaltet, so daB zwei Gruppen von metali. Lagen 
in der dielektr. M. erhalten werden. Zur Aufladung werden beide Gruppen mit den 
entsprechenden Polon einer Hochspannungsstromąuelle verbunden. Man erhalt fast 
die gesamte Menge des Aufladungsstroms zuriick, wenn man die Aufladung bei ober
halb 100° liegenden Tempp. mit Spannungen yon einigen 100 000 Volt yornimmt. 
Ais dielektr. Substanzen dienen Salze, wie z. B. CaC03, Al-Phosphat oder A1203 mit 
Bindemitteln; es kann auch Zement fiir sich benutzt werden. Ferner kann Leinol- 
fimis ais Dielektricum dienen. (Hierzu vgl. F. P. 620 080; C. 1927- I I .  1601.) (E. P. 
257 080 yom 15/7. 1925, ausg. 16/9. 1926.) D r e w s .

A. Joffe, Leningrad, Kondensatoren. Man laBt dio Aufladung bei ca. 500° vor 
sich gehen. Ais Dielektricum dienen Glas, Glimmer, Kalkspat, Perlmutter u. dgl. 
(E. P. 286747 vom 8/9. 1926, ausg. 5/4. 1928. Zus. zu E. P. 257080; vorst. Ref.) Dr.

IV. Wasser; Abwasser.
H. E. Jones, Industrielles Wasser und seine Behandlung. Wirkung der Ver- 

unreinigungen. In  Fortsetzung friiherer Darlegungen (C. 1930. I. 2462) behandelt Vf. 
den nachteiligen EinfluB harten W. auf die einzelnen Zweige der Testilindustrie. 
(Canadian Testile Journ. 47. Nr. 8. 29—30. 20/2.1930.) Sp l it t g e r b e r .

Walter Meyer, Vber Kesselstein und seine Verhutwng. Vf. bespricht kurz die 
Enthartung von Kesselspeisewasser nach dem Kalksoda-, Neckar- u. Permutityerf., 
sowio die Wrkg. des Zusatzes von Kesselsteinyerhiitungsmitteln zum Rohwasser. 
(Chem.-Techn. Rdsch. 45. 245—47. 18/3.1930. Leipzig.) Sp l it t g e r b e r .
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W. C. Dodson, Wasser —  seine Fillralion und seine Entliartung. Vf. bespriclifc 
die Wichtigkeit der W.-Frage in der Textilindustrie, die verschiedenen Quellen der 
W.-Versorgung, die techn. Filtrationsverff. u. die Enthartung des W. (Cotton 94. 
567—73. Marz 1930.) B r a u n s .

Hans Dornedden, Beitrtige zur Trinkwasserreinigung durch die langsame Sand- 
filłralion. Vf. behandelt prakt. Erfahrungen mit der Langaamfiltration u. bringt 
vergleichende Unterss. iiber die Brauchbarkeit von Vulkanit (praparierte Basalt- 
Lava-Schlacken der Eifel) ais Filtermaterial gegeniiber Sandfiltern. (Gas- u. Wasserfach 
73. 289— 94. 319—25. 340—43. 29/3. 1930. Berlin-Lankwitz.) Sp l it t g e r b e r .

A. S. Behrman, Probleme der Reinigung von Waschwasser. Voraussetzung fiir
die Verwendbarkeit von W. zum Waschen von Mineralolen ist die Beseitigung von Fe, 
Schwebestoffen u. korrodierenden Bestandteilen. (Oil Gas Journ. 28. No. 42. 248 
bis 249. 6/3. 1930. Chicago, Internationale Filter-Co.) Sp l it t g e r b e r .

W. Karsten, Reinigung verschmulzter Wasser durch Siebbmider. Beschreibung 
der von der Bamag-Meguin-A.-G. gelieferten Siebbiinder. (Wasser u. Gas 20. 730 
bis 732. 15/4.1930. Essen.) Sp l it t g e r b e r .

Erwin Link, Das Cannstatt-Stultgarter Mineralwasservorkommen. Nach histor. 
Darst. des Cannstadter Mineralwasservork., dessen chem. Beschaffenheit bisher auch 
durch die Arbeiten fiir die Neckarkanalisierung sich nicht geandert hat, wird zur 
Erklarung des Thermalproblems die Entstehungsmóglichkeit juvenilen W., das Zu- 
dringen vadosen W. u. die Besonderheit der geolog. Bohrungsverhaltnisse heran- 
gezogen. (Gas- u. Wasserfach 73. 220—26. 253—57. 8/3. 1930. Stuttgart, Stadt. 
Wasserwerk.) Sp l it t g e r b e r .

M. N. Baker, Belriebsanderungen in britisclien Abwasserbeseiligungsanlagen. Be- 
richt iiber die Fortschritte der letzten 25 Jahre in der Abwasserbehandlung. (Engin. 
News-Record 104. 399— 405. 6/3. 1930.) S p l it t g e r b e r .

A. L. Elder und A. M. Buswell, Veranderuiujen der schwefelhaltigen Substanzen 
wahremd der Abwasserbehandlung. Durch anarobe Schlammzers. werden die im Ab- 
wasser vorhandenen Sulfate unter Entw. von unangenehmen Geruchsprodd. reduziert, 
falls der pH-Wert sich von 7,0 merklich entfernt. (Ind. engin. Chem. 21. 560— 62. 
Juni. Urbana [Illinois], Staatl. Wasserkontrolle.) S p l it t g e r b e r .

Walter Ottemeyer, Die Verwendung von Torf und Holzmehl bei der Reinigung von 
Farbereiabwasser. Durch Torf werden neutrale u. saure Farbstofflsgg., weniger gut 
alkal., merklich entfarbt; ein prakt. brauchbares Ergebnis liefert Anwendung von
25 kg Torf, bzw. 2l/2 Ztr. Holzmehl auf 200 cbm Farbabwasser mit einem Geh. von 
50 cbm Farblsg. (Gesundheitsing. 53. 185—88. 22/3. 1930. Munster i. Westf., Staatl. 
Forschungsabtlg. f. Gewerbehygiene.) S p l it t g e r b e r .

Ilzhófer, Zur Methodik der Flufiwasseruntersuchung. Aus den Unterss. der durch 
die Munchener bzw. Augsburger Abwasser verunreinigten Flusse Isar u. Lech kann 
abgeleitet werden, daB zur Beurteilung auf Yorhandene Zers. besonders die Best. des 
NH3 u . der Keimzahl, auf Zers.-Fahigkeit die Feststellimg der 02-Zehrung, auf Konz. 
bzw. Verdunnung des eingeleiteten Abwassers die Ermittlung des Cl', auf Infektiositat 
die Best. des Colititers geeignet sind. (Gesundheitsing. 53. 209— 12. 5/4. 1930. Miinchen, 
Hygien. Inst. d. Univ.) Sp l it t g e r b e r .

V. Anorganische Industrie.
G. Adolph, Die Verwendung von Wasserstoffswperoxyd in der Technik. Vf. be- 

schreibt die Herst. u. Eigg. von H 202 u. die Anwendung fiir das Bleichen von Wolle, 
Leinen, Baumwolle, Seide, Kunstseide, Pelzen, Fetten u. Olen, Elfenbein, Federn, 
Leder, Leim, Stiirke usw. (Ztschr. Elektrochem. 36. 146—49. Marz 1930.) A s c h e r m .

Or. L. Gaulthier, Die Denitrierung der Riickstandsschwefelsduren und die Wieder- 
gewinnung der nitrosen Dampfe. Yf. bespricht die neuere Entw. der Denitrierung 
von Riickstandsschwefelsaure an Hand der Verff. von Sc h m id  u. DE W iLD E  (C. 1929.
I I .  2625), B u s c h in g  (C. 1928. I I .  1926) u. V a u g u ć  (C. 1929. I . 2681). (Rev. gen. 
Matióres piast. 6. 5. 7. 9. 11. Jan. 1930.) R . K . M u l l e r .

M. K. Hoffmann, Neue Apparaturen fiir Mineralsynłhesen bei hohen Tem- 
peraluren. Es werden die fur Mineralsynthesen bei hohen Tempp. notwendigen Appara- 
turen besprochen. Erwahnt wird der TAMMANN-Ofen vom E l e k t r o - S e h a l t -  
w e r k ,  Gottingen, der neue Zirkonofen der <D e u t s o h e n G a s g l u h l i o h t -  
A u e r  -Ges . ,  Berlin, der ein GraphitgrieBwiderstandsofen ist, u. der Kohlewider-
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standsofen der Firma H u g o  H e l b e r g e r , Miinchen, sowie das Ar.dometer von 
S ie m e n s  & H a l s k e  zur Messung hoher Tempp. Der Vf. hat eine Rotationseinrichtung 
konstruiert, um Hochtemperaturschmclzen unter Rotation erstarren zu lassen, die vom 
E l e k t r o -  Sc h a l t  w e r k ,  Gottingen, hergestellt wird, u. bei TAMMANN-Ofen, 

Zirkondioxyd- u. Gas-Sauerstoffófen yerwendct werden kann. (Fortschritte d. Minera
logie, Kristallographie u. Petrographie 13. 2 Seiten. 1929. Leipzig. Sep.) J u n g .

N. V. Electro-Chgmische Industrie, Holland, Verfaliren zum Stdbilisieren von 
alkalischen Losungen von Wasserstoffsuperozyd, dad. gek., daB man diesen Lsgg. 
Proteine oder Proteinlsgg. zufiigt. Ais Proteine sollen Leim, Gelatine, Casein u. dgl. 
verstanden werden. (F. P. 668 822 vom 31/1. 1929, ausg. 7/11. 1929. Holi. Prior. 
4/2. 1928.) H o r n .

Union Cllimique Belge, Belgien, Sulfałisieren ammonialcalischer Losungen durcli 
Gips. C02 wird in einer ammoniakal. Lsg. absorbiert u. dio noch NH3 enthaltende Lsg. 
mit einer Suspension von Gips behandelt. Das entstandene CaC03 wird abfiltriert u. 
schlieBlich das (i'.’’//,),50., aus der Lsg. durch Einleiten yon NH3 ausgefallt. Die vom 
ausgefiillten (NH.,)2SO., dekantierte Lsg. wird in einer Kolonne bis zu einem gewissen 
Grade vom NH3 befreit, u. kehrt imKreislauf zum C02-Absorptionsapp. zuriick. Das 
kontinuierliche Kreislaufverf. wird an der Hand einer schemat. Zoichnung naher be- 
schrieben. (F. P. 667 897 vom 22/1. 1929, ausg. 24/10. 1929.) R . H e r b s t .

Imperial Chemical Industries, Ltd., London, N. Bennet, Widnes und H. Dodd, 
Glazebrook, Iteinigung von Aluminiumclilorid. A1C13 wird mit COC1, in eine fl. Verb. 
ubergefiihrt, aus der man die unl. Beimengungen abtrcnnen kann. Durch Erhitzen 
auf ca. G0° unter n. Druck spaltet sich die Verb. in COCL u. wasserfreies A1C13. (E. P. 
325440 vom 17/5. 1929, ausg. 13/3. 1930.) “ D r e w s .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
— , Betrachtungen iiber das Trocknen. Betrachtungen iiber die Warmewirtschaft 

u. das Trocknen nach yerschiedenen Verff. Es wird gezeigt, daB die Ausniitzung der 
\Varme nur von der Hólio der Abzugstemp. u. der Sattigung abhangt, nicht aber yom 
Wege u. der Art des Trockenverf. Die GleichmaBigkeit der Trocknung wird um so 
besser u. die Dauer um so kiirzer, je besser vorher das Trockengut durchwarmt ist 
(Feuchtluftverf.). Vielstufigkeit u. Umwalzung der Trockenluft sind die besten Mittel, 
um das oben Angefuhrte zu erreichen. (Dtsch. Ziegel-Ztg. 1930. 130—32. 157—58. 
169— 71. 26/3.) Sa l m a n g .

A. Nawrath, Uber die Bedeutung richliger Trockenluftfiihrung. Vf. macht auf 
viele Fehler beim Trocknen aufmerksam, besonders auf die ungeniigende Trocknung 
am Boden der Kammern. Man muB die warme Luft oben zu- u. unten abfiihren. 
(Dtsch. Ziegel-Ztg. 1930. 178— 80. 2/4.) Sa l m a n g .

— , Die Rolle des Trocknens bei der Entstehung von Aussclilagen. Rasches Trocknen 
kann oft die Ausbliihungen yerhindern. (Tonind.-Ztg. 54. 443— 44. Dtsch. Ziegel-Ztg. 
1930. 193—94. 9/4. 1930.) ' Sa l m a n g .

— , Anmacheicasser verursaclił Ausbliihungen. (Tonind.-Ztg. 54. 510— 11. 14/4.
1930.) Sa l m a n g .

Gerhard Budewig, Die Entstehung von nadelstichigen Lochem in der Giefkcare.
Nadelsticlilocher sind auf Anwesenheit yon Luftblaschen zuriickzufiihren. Die Luft 
diirfte in den meisten Fallen dadurch im GicBschlicker zuriickbleiben, daB die Bliischen 
wegen zu hoher Viscositat des Schlickers nicht aufstcigen u. entweichen konnen. 
Beim Lagern des Schlickers ist deshalb fiir eine entsprechende Viscositat Sorge zu 
tragen, die kontrolliert werden muB. (Keram. Rdsch. 38. 215. 3/4. 1930.) SALMANG.

— , Glasuren und Farben fiir Ofenkacheln. Zahlreiche Rezepte. (Keram. Rdsch. 38. 
231—35. 10/4. 1930.) Sa l m a n g .

G. Korrn, Zur Frage der kiinstlichen Luftkiihlung am Glasschmelzofen. Erórterung 
der Vorteile der Methoden, Luft abzusaugen oder an die Fugen zu blasen. (Keram. 
Rdsch. 38. 238— 39. 10/4. 1930.) Sa l m a n g .

F. H. Zschacke, Uber die Niederschldge in den Warmespeichem und Abgaskanalen 
der Glasschmelzofen. Vf. gibt yiele Analysen u. Beschreibungen solcher Ndd. wieder. 
Ihre Entstehung ist noch ungeklart. Die Unterss. lassen nur den SchluB zu, daB 
sowohl Verfluchtigung wie Yerstaubung der Gemengestoffe bei der Entstehung der 
Ndd. eine Rolle spielen. Die Ggw. erheblicher Mengen yon amorpher Si02 in den
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Ndd. spricht fiir dereń Verfluchtigung. Das ist sowohl durch Einw. von H 2, HC1 wie 
NaCl auf S i0 2 móglich. (Sprechsaal 63. 192—94. 210—12. 225—27. 247—50. 3/4.
1930. Charlottenburg, Techn. Hochsch.) SALMANG.

H. Jebsen-Marwedel und A. Becker, Umwandlungsformen von Cristobalit zu 
Tridymit in  technischer (Na^O-CaO-SiO»-) Glassclimelze. (Vgl. C. 1930. I .  878. 1353.) 
Vff. bringen ungewóhnlich schóne Bilder iiber Cristobalit u. alle Ubergangsstufen zu 
Tridymit. Sie zeigen die Empfindlichkcit der Gleichgewichtseinstellung an den Phasen- 
grenzen u. die Traghfeit, mit der Umlagerung in Kieselsaure bei don niederen Tempp. 
vor sich gehen. (Sprechsaal 63. 268—70. 10/4. 1930. Gelsenkirchen-Rotthausen, 
Deutsche Libbcy-Owens-Ges. A.-G.) SALMANG.

Gustav Kopka und Friedrich Zapp, Ein newer Kapselton. Vff. beschreiben einen 
neuen bohm. Kapselton der W i l d s t e i n - N e u d o r f e r  T o n w e r k e  A . -G .  
(Keram. Rdsch. 38. 256—57. 17/4. 1930. Karlsbad.) Sa l m a NG.

C. Cordt, Glasicrte Baukeramikcn. Betricbsanweisungen u. Rezepte. (Dtsch. 
Ziegel-Ztg. 1930. 190— 92. 9/4.) Sa l m a n g .

— , Molersteine. Auf den diin. Inseln M o r s u. F u r  kommt dor Moler, eine weifie, 
verdichtete, tonhaltige Infusorienerde vor, die aus winzigen doppelschaligen Kiesel- 
resten besteht. Ihr AVert liegt in der innigen Mischung mit Ton. Das Materiał wird 
gekollert, in Vortonschneidern mit W. vermischt u. in der Strangpresse verformt. 
Die Trocknung erfolgt langsam, der Brand findet im Ringofen statt. Es werden Bau
stoffe ii. hochporóse Isolierstoffe hergestellt. (Tonind.-Ztg. 54. 421— 24. 441— 43. 
31/3. 1930.) Sa l m a n g .

Felix Singer, Altemde und nichtalternda Iceramische Massen. Glaser u. keram, 
Werkstoffe mit groBem Geh. an glasiger Grundmasse neigen zu Ermiidungserschei- 
nungen, die durch die Krystallisationsneigung des Glasanteils begriindet sind. Eine 
umfassende Zusammenstellung der einschlagigen Literatur wird gegeben. Gcht diese 
Krystallisation in Porzellan vor sich, so muB notwendig die Spannung zwischen den 
glasigen u. den krystallinen Antcilen des Seherbens gróBer werden, so daB schlieBlich 
der Scherben bei einer an sich geringen Beanspruchung springt. Verstarkt wird diese 
Erscheinung durch ungleiche Warmedehnung von Scherben u. Glasur, bcsonders 
hervorgerufen durch Anwesenheit von Quarz, der bei 575° eine starkę, sprunghafte 
Warmedehnung hat. Gebremst wird diese Erscheinung durch Steigerung des Mullitgeh. 
des Seherbens. Der Anteil an nicht mehr weiter umwandelbaren Krystallen kann 
dann nach Angaben des Vf. (C. 1929. I I .  1340) dadurch erhoht werden, daB die 
glasige Grundmasse zur Krystallisation gebracht wird durch Zusatz yon MgO, CaO, 
SrO, BaO, ZnO oder FeO, bis sich durch geeignete Warmebehandlung neben dem 
Glase Krystalle von Mullit oder Mischkrystalle von Mullit mit den betreffenden 
Silicaten gebildet haben neben den RO-Silicaten selbst. Mit Anwendung dieses Yerf. 
gelingt es, die Ermudungserscheinungen von Steinzeug u. Porzellan zuriickzudrangen. 
(Keram. Rdsch. 38. 167— 71. 183—87. 216—22. 3/4. 1930. Charlottenburg, Deutsche 
Ton- u. Steinzeugwerke A.-G.) Sa l m a n g .

C. H. Sonntag, Uber den gegenwdrtigen Stand des Verfahrens der Filtration von 
Zementrolischlamm. Die Filterung von Rohschlamm vor dem Brennen ist naeh Be- 
rechnungen des Yf. wirtschaftlicher ais die W.-Verdampfung im Ofen. (Zement 19. 

302—04. 27/3.1930.) Sa l m a n g .

P. Mecke, Das chemische Verhalten von Si-Sloff, Trap und Kiesełgur im Kalk- 
und Zemenlmortel. (Vgl. C. 1929. I. 688.) Kalkwasser wirkt auf Si-Stoff usw. nur 
dann ein wic Barytwasser, wenn der Si-Stoff, Trass usw. frei von Schwefelsaure ist. 
In  Ggw. der letzteren bildet sich das Ca-Al-Sulfat, das Auftreiben der M. zur Folgę hat. 
Die Bindung von Kalk an diese Zuschlagstoffe ist von der Konz. des Kalkes im W. 
stark abhangig. Trass bindet weniger Kalk ais Si-Stoff. Es bildet sich fast nur Kalk- 
silicat. Feinverteilte Tonerde bindet sieh mit Kalk ab zu Aluminat. Die Bindung 
des Kalkes durch Si-Stoff wurde zuriickzufiihren sein auf Umsetzung der Sulfate in 
Ca-Al-Sulfat unter gleichzeitiger Bindung von Kalk u. Tonerde, Bldg. von Kalksilicat u. 
Kalkaluminat. Im  Kalk- u. Zementmortel bilden sich die oben genannten Verbb. 
nur langsam, besonders, wenn er bald trocknet u. C02 aufnimmt. GroBere Mengen an 
Kalk werden erst bei lśingerer W.-Einw. gebunden. Der Kalkgeh. der Mischung u. 
des W. ist also auf die Kalkbindung von Zcmenten ohne EinfluB. (Tonind.-Ztg. 54. 
444— 46. 31/3. 1930.) Sa l m a n g .

Ernst Rissel, Vorrichtungen zur selbstłatigen Temperalurregelung. (Vgl. Gutt-
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MANN, C. 1930. I. 1356.) Angaben iiber Warmeregler. (Zement 19. 217. 6/3.
1930.) Sa l m a n g .

Ernst Franke, Prufung emaillierter Oegenstande. LiiBt man auf Email aus immer 
derselben Hóhe, z. B. 1 m, viele gleich groBe Stablkugeln auffallen, so werden schlechte 
Stellen durch Abspringen leicht kenntlich gemacht. Es werden Prufergebnisso mit 
der Kugelregen-Priifmaschine HERBERT mitgeteilt. (Keram. Rdsch. 38. 247— 49. 
17/4. 1930. Essen.) Sa l m a n g .

A. Hummel, Die Auswertung von Siebanalysen und der Abramssche Feinheiis- 
niodul. Vf. stellte dureh Verss. fest, welche Mischungen die besten Festigkeiten 
ergeben. Weder die Dichtigkeit, noch die Oberflachenziffern der so ermittelten besten 
Mischungen waren sehr giinstig. Stetige Kornzus.-Kurven waren nieht giinstig, die 
guten Kurven waren zacldg. Besonders in den groben Zusehlagen ist die Abstufung 
belanglos, aber auch bei Sanden allein laBt sich die alte Richtschnur der Gemischt- 
kórnigkeit nieht aufreohterhalten. Das kostspielige Trennen der Kornungen ist nieht 
erforderlich, wenn man jeweils die Zementdosis dem graph. ermittelten Feinheits- 
modul anpaBt. Die Zuschliige gleichen Feinheitsmoduls ergeben nieht nur gleiche 
Festigkeiten, sondern erfordern auch gleiche W.-Mengen zur Erreiehung einer ge- 
wissen Konsistenz. Der Feinheitsmodul driickt also gleichzeitig auch den Konsistenz- 
bildungswert der Zuschliige aus. (Zement 19. 355— 64. 10/4. 1930. Lab. d. Vereins 
deutscher Portlandzement-Fabrikanten.) Sa l m a n g .

Peter P. Budników, Eine schnelle Melhode zur Feststellung der Feuchtigkeit in 
Schamotte- und Halbporzellanmassen und in  granulierten Hochofenschlacken. 20 g der 
Proben werden in einem mit dreifach gelochtem Korkstopfen versehenen Glaschen in 
einen Trockenschrank gestellt u. bei 110° scharf getrocknete Luft durch das Glaschen 
hindurchgesogen. (Chem.-Ztg. 54. 202—03. 12/3. 1930. Charków.) SALMANG.

Rich. Ammon, Die Prufung von Portlandzement. Vorschriften. (Chem.-Techn. 
Rdsch. 45. 133— 34. 11/2. 1930.) Sa l m a n g .

Rich. Ammon, Die Prufung der kunstlichen Bausteine, insbesondere des Bełons. 
Vorschriften. (Chem.-Techn. Rdsch. 45. 157— 59. 18/2. 1930.) Sa l m a n g .

Chance Bros. & Co. und J. English, Glaswerke, Smethwick, Beinigung von 
Kieselsdure. Sand u. dgl. vorzugsweise Si02 enthaltende Prodd. werden vom Fe 
befreit, indem man sie auf ca. 700— 1000° erhitzt u. sowohl mit einem reduzierenden Gas, 
wie H 2, CO, S02 u. a., ais auch mit Cl2 behandelt. Die Behandlung mit Cl2 kann auch 
anschlieBend erfolgen. Der so gereinigte Sand dient zur Herst. hochwertiger Glaser, 
feuerfester MM., Tópferwaren. (E. P. 325386 vom 12/2.1929, ausg. 13/3.1930.) D r e w s .

Permasite Flooring and Partition Co. Proprietary Ltd., South Melbourne, 
Baustoffe. Mischungen yon gemahlenem Basalt, Zement u. W. werden ais FuBboden- 
oder Wandbelag verwendet, zu Platten Ziegeln o. dgl. geformt u. gegebenenfalls ge- 
trocknet. (Aust. P. 15 325/28 vom 28/8. 1928, ausg. 3/9. 1929.) K u h l in g .

Cecil Woods Le Plastrier, Melbourne, Baustoffe, Bindemittel u. dgl. Feuchter 
Schlick oder dessen kolloide Bestandteile werden mit Metali- oder Erdalkalimetall- 
oxyden, -salzen u. dgl., z. B. CaO, CaC03, MgCl2, MgS04, A12(S04)3 u. dgl. innig 
gemischt die Erzeugnisse nach einigem Stehen getroeknet u. gegebenenfalls erhitzt. 
(Aust. P. 15 207/28 vom 21/8.1928, ausg. 14/5.1929.) K u h l in g .

William Dunstan, West Brunswick, Australien, Wasserfeste Erzeugnisse. Erde, 
Sand o. dgl. werden mit W., Lsgg. bituminóser Stoffe u. gegebenenfalls Blut, Holz- 
mehl u. beliebigen bekannten wasserfesten Stoffen gemischt. (Aust. P. 15 212/28 
vom 22/8.1928, ausg. 17/9. 1929.) K u h l in g .

VII. Agrikulturcłiemie; Dungemittel; Boden.
A. Koetz, Die KuUurversiiehe mit Bodenpappe im Jahre 1929. Verss. des Reichs- 

verbandes Deutscher Dachpappenfabrikanten ergaben, daB die Bedeckung von 
Pflanzenkulturen mit Bitumendachpappe in Streifen von 0,50— 1 m Breite ein gutes 
Mittel zur Bekiimpfung des Unkrauts ist, vorzuglichen Schutz gegen Auskuhlung 
des Bodens bietet, die Verdunstung der Bodenfeuchtigkeit u. die Kosten fiir Boden- 
■bearbeitung vermindert, Fruhreife u. hóhere Ernteertrage bewirkt. (Teer u. Bitumen 
28.153—56.1/4.1930.) H e in r ic h .

G. Korff und K. Boning, Beitrage zur Bodenbehandlung und partiellen Boden- 
desinfektion. Die Wrkg. des Bodondesinfektionsmittels ist abhangig von der gebauten
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Pflanzenarfc. AusschlieBlich ungiinstig wirken Kupferkalkbriihe, Natriumarsenat, 
Arsenik. Prakt. in Frage kommen nnr Sublimat, Formalin, Kalkstickstoff, Atzkalk. 
Bzgl. der anderen Ergebnisse muB auf das Original verwiesen werden. (Phytopatholog. 
Ztsohr. 2. 39—86. 1930. Miinchen, Bayer. Landesanst. f. Pflanzenbau u. Pflanzen- 
Bchutz.) H e i n r ic h .

E. Peltz, Bodenunlersuchungen in der Zuckerfabrik Wismar. Vf. hat Boden- 
unterss. nach N e u b a u e r  ausgefiihrt u. dabei auBer dem Kalkgeh. den pn-Wert u. 
die hydrolyt. u. Austauschaciditat mecklenburg. Boden bestimmt. Ais Resultat der 
Verss. hat sich ergeben, daB die Mehrzahl der untersuchten Boden kalkarm u. der 
Phosphorsaure- u. Kaligeh. ebenfalls unzureichend ist. (Dtsch. Zuckerind. 55. 213— 14, 
1/3. 1930.) T a e g e n e r .

Anneliese Niethammer, Die Dosis tólerata und łoxica der Beizmittel ais eine 
Komponente der physikochemischen Struktur des Samenkomes. Es ist bekannt, daB 
die Friichte der Gramineen von schadlichen Keimen leicht durch Hg- u. As-Verbb 
befreit werden konnen, weil die semipermeable Membran der Samenschale diese Metall- 
salze zuriickhalt u. so das Innete des Kornes schiitzt. Vf. konnte die Beizempfindlich- 
keit einiger Weizen- u. Roggenstamme durch den Nachweis kliiren, daB die Intakt- 
heit der semipermeablen Membran gestort war u. die Beizlsg. bis zum Embryo vor- 
dringen konnte. Diese Beizempfindlichkeit ist die Folgę von Stammeseigentumlich- 
keit oder Witterung. Samen ohne semipermeable Membran werden viel leichter durch 
Beizlsgg. gleichen 0/o_Geh. geschadigt ais Gramineen. Daher muB bei jeder Spezies 
die Dosis tólerata u. toxica ermittelt werden. Die beim Beizvorgang erfolgende Auf- 
nahme von Beizmittel, z. B. von Uspulun, erwies sich ais so gering, daB ein nennens- 
werter Geh. an H g  in der aus gebeiztem Korn sich entwickelnden Frueht nicht vor- 
handen ist, wie St o c k  u. H e u b n e r  befiirchten. (Ztschr. Pflanzenkrankh. Pflanzen- 
schutz 40. 44—50. Jan./Febr. 1930. Prag, Inst. f. Botanik u. Warenkunde d. Dtsch. 
Techn. Hochsch.) H e i n r ic h .

J. Demela und L. Brada, Verbesserung des Wiesenbestandes durch Hederich- 
kainit. Hederichkainit Ende April oder Anfang Mai in Mengen von 700 kg pro ha 
auf Wiesen gegeben, bringt nicht nur gróBere Ernten, sondern unterdruckt auch die 
lastigen Wiesenunkrauter u. verbessert dadureh die Qualitiit des Heus. Die breiten 
behaarten Blatter der Unkrauter halten die feinen Kainitkómehen fest u. durch 
Plasmolyse sterben die Blatter ab. Die guten Wiesengraser werden nicht geschadigt. 
(Ernahrung d. Pflanze 26. 124— 27. 15/3. 1930. Rośnov p./Radho§tem, Tschecho- 
slowakei, Landw. Forschungsstat. f. Futtermittel u. Wiesen.) H e in r ic h .

S. Marcovitch und W. W. Stanley, Insektentotende Eigenschaften von Kryólith 
und Bariumfluosilicat. Diese Mittel werden an Stelle der As-Praparate vorgeschlagen 
u. sind weniger 1. alsNa-Fluosilicat u. dadureh im Gebrauch sparsamer. Gegen mexikan. 
Bohnenkafer erwiesen sie sich, verd. 1 Pfund auf 50 Gallonen W. ais ausgezeiohnet, 
auch bei Bestaubung (6 Pfund/Acre). Bei 30 Pfund oder mehr fiir 1 Acre kann bei 
gunstigem Wetter noch eine Verbrennung des Blattwuchses yermieden werden, auch 
bei Tabakpflanzungen giinstige Ergebnisse. Bei Zumischung von 25% an Fischól 
wurde die Haftbarkeit der Mittel erhóht. (Ind. engin. Chem. 22. 121. Febr. 1930. Rnox- 
ville, Tenn., Agric. Experim. Station.) G r o s z f e l d .

G. Guittonneau, Bestimmung des Nahrstoffbedurfnisses ton Boden durch Azoto- 
bakterkulluren. Die Azotobaktermethode in der Ausfiihrung von W lN O G RA D SK Y  

(C. 1928. I. 1696) erwies sich ais sehr brauchbar zur Best. des Nahrstoffbedurfnisses 
von Boden. (Rev. Viticulture 70. 106—09. 14/2. 1929.) GRIMME.

[russ.] Lubow Adolfowna Frolowa, Wirkung von Mineraldungern und Kalk auf Boden des
Leningrader Bezirkes bei Vegetationsversuchen. Leningrad: Petsehatnja 1930. (76 S.)

Vm. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
Roland Wasmulit, Uber das VerhaUen von Metallozyden und Silicaten im Chlor- 

slrom. Vf. untersucht systemat. die Rk. zwischen Cl2 u. Metalloxyden, Silicaten u. 
Schlacken in ihrer Abhangigkeit von der Temp. Si02 wird bei Tempp. bis 1100° von 
Cl2 nieht angegriffen, in Ggw. von C beginnt oberhalb 700° der Angriff, der bei 1000 
bis 1100° starker wird. Bei A1203 wird die Temp. des beginnenden Angriffs (ca. 850°) 
durch Zusatz von C auf etwa 700° herabgesetzt, desgleichen bei Fe203 von 500° auf 400°. 
Bei FeO iiberlagert sich die Umsetzung zu Fe203, die bei 300° prakt. yollstandig ist;
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sie wird dureh Ggw. yon C kaum beeinfluBt. Der CI2-Angriff beginnt im ersten Fallo 
bei etwa 350°, im zweiten bei etwa 400°. MnO erleidet dureh Bldg. nieht fluchtiger 
Chloride yon 200° ab eine Gewichtszunahme, wobci zugleich hóhere Oxydationsstufen 
auftreten; C iibt hier bis 400° keinen EinfluB aus, bei hóherer Temp. fordert er dio 
Zers. des MnO dureh Cl2. Cr203 wird yon 500° ab (in Ggw. von C starker) angegriffen. 
Bei W 03 setzt der Angriff bei 500°, in Ggw. von C bei 400° ein, ahnlich verhalt sich 
Mo03 (Beginn 300°, bei 500— 600° starker Angriff, mit C Beginn 250°, stark bei 400°). 
NiO wird von 200° ab angegriffen; die Zers., die dureh C nieht wesentlich beeinfluBt 
wird, ist bei 700° yollstandig. Bei CoO beginnt der Angriff bei 250° (mit C bei 200°), 
bei 500 bzw. 400° betragt der Gewichtsverlust ca. 50%. — In  Griinerit (FeO • Si02) 
tritt die Umsetzung des FeO zu Fe203 (yon 300° an) langsamer ein ais im Oxyd, da- 
gegen beginnt bei Fayalit (2 FeO ■ SiÓ2) die Einw. des Cl2 schon bei 150°, dio Um
setzung zu Fe20 3 bleibt jedoch auch bei 500° noch hinter der des reinen Oxyduls zuriick; 
in Ggw. von C wird das gebildete Fe20 3 von 400° ab angegriffen. Rhodonit (MnO- Si02) 
wird von 550° an, Tephroit (2Mn0-Si02) von 350° an dureh Cl2 angegriffen. — 
Wahrend Hochofensehlacke unter 500° nieht ver;indert wird, tritt in SchweiBschlacke 
schon zwischen 180 u. 250° sehr intensive Umsetzung von FeO in Fe20 3 ein. Die 
einzelnen Bestandteile von Martinsehlacke verhalten sich yerschieden, FeO ist hier 
sehr widerstandsfahig. —  Der EinfluB von FeS u. Fe3P2 auf das Verh. yon Si02, 
A120 3, Fe203, FeO, MnO u. Fayalit gegen Cl2 wird untersucht; er tritt besonders bei 
Fe203, FeO u. MnO dureh Beeinflussung der Oxydul-Osyd-Umsetzung hervor. 
(Ztschr. angew. Chem. 43. 98—101. 125— 29. 8/2. 1930. Aachen, Techn. Hochsch., 
Inst. f. Eisenhuttenkunde.) R . K . M u l l e r .

Fritz Hartmann und Almuth Lange, Uber den Zerfa.ll der Hochofenschlacke. 
Es wird der Einfl. desCaO-Geh. u. der Absclirecktemp. untersucht auf denZerfall ver- 
schiedener Hochofenschlacken, denen wechselnde Mengen CaO zugesetzt wnirden. 
Ferner wird bei gleiclier Abschreektemp. u. wechselnden CaO-Gehh. der Einfl. von 
A1203, von MnO, von FeO u. von MgO untersucht auf die Grenzen zwischen den Ge- 
bieten der yollstandig zerfallenden, der zerfallsverdachtigen u. der bestandigen Schlacken. 
Es wird naehgewiesen, daB A1203 u. MgO die Schlacke bestandig machen; die erforder- 
lichen Mengen werden bestimmt. —  Ferner werden zur Erkennung zerfallsyerdaehtiger 
Schlacken Quarzlampe, Róntgenaufnalimen sowie krystallograph. Unterss. mittels 
Dimnschliffen verwendet. Lctztere wird krit. untersucht auf ihre Brauehbarkeit zur 
Erkennung des Kalk-, des Eisen- u. des Manganzerfalls, ferner des Glasgeh. yon 
Schlacken. (Arch. Eisenhuttenwesen 3. 615— 25. April 1930. Dortmund, Forsch.- 
Inst. d. Vereinigten Stahlwerke A.-G.) E d e n s .

F. Wiist, (i  ber das Ausmafi der Kohlenoxydzersetzung im Eisenhochofen. Geschicht- 
liche Ubersicht unter besonderer Berucksichtigung der Arbeiten yon G r u n e r  und 
BOUDOUARD. Vf. bespricht die Resultate alterer und neuerer Hocliofenunterss. u. 
faBt sie in einem Diagramm zusammen. Temperaturverlauf in den einzelnen Hochofen- 
zonen u. Berechnung der Menge des gebildeten Spaltungs-C. Erklarung fiir die yon 
M e y e r  (C. 1929. I I .  633) festgestellte Tatsache, daB der Beginn der C-Abscheidung 
yon einem bestimmten Red.-Grad des Erzstiickes abhangt. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 188. 143—51. 8/3. 1930.) L u e b .

L. Hackspill und Edgar Schwarz, Beilrag zum Studium der Entkohlung von 
(jekohltem Eisen. Die Vff. untersuchten den EinfluB yon Alkalien u. Erdalkalien, ins- 
besondere ihrer Chloride u. Carbonate, auf GuBeisen u. Stahl. Bei allen Proben wurde 
Entkohlung festgestellt. Das Eisen reduziert das Salz u. das freigewordene Metali 
lost aus dem Eisen C unter Carbidbldg. Zur Stiitzung dieser Annahme lieBen die Vff. 
metali. Ca, L i, Na u. K  auf Eisen einwirken u. fanden in allen Fallen Entkohlung. AuBer- 
dem wurde dureh Synthese die Bildungsmóglichkeit eines Natriumcarbids nach- 
gewiesen. (Ann. Chim. [10] 13. 5— 39. Jan. 1930.) L u e b .

Franz Wever und Anton Muller, U ber die Zweistoffsysteme Eisen-Bor und 
Eisen-Beryllium, mit einem Beilrag zur Kenntnis des Zweisloffsyslems Eisen-Aluminium. 
Das Gleichgewichtsdiagramm Fe-B wird fiir den Konz.-Bereich yon 0— 16°/o B mit 
Hilfe der tlierm., mkr. u. róntgenograph. Unters. neu aufgestellt. Infolge der Ver- 
unreinigung der Legierungen dureh C, Si u. Al muBte bei der therm. Analyse der 
EinfluB dieser Elemente bestimmt u. dann auf reine Legierungen extrapoliert werden. 
In  dem untersuchten Gebiet sind Fe u. B im fl. Zustand in allen Verhaltnissen misehbar. 
Das Gebiet des festen Zustandes wird begrenzt dureh eine Kurye, die vom F. des 
Eisens zu einem eutekt. Punkt bei 3,8% B u- 1174° yerlauft u. dann bis 8,75% B
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bei 1389° steigt u. mit 16,2% B bei 1550° oin Maximum erreicht. Die Komponenten 
des Eutektikums sind ein y-Mischkrystall u. die Vorb. Fe4B2. Unter seiner Sattigungs- 
grenze von 0,10% B bei 1381° bis 0,15% B bei 1174° u. 0,10% B bei 915° zerfallt 
der y-Mischkrystall in einen a-Misehkrystall u. die Verb. Fe4B2. Ee4B2 mit 8,84% B 
sckmilzt wahrscheinlich inkongruent untor Bldg. von (FeB)x mit 16,23% B. Die 
Legierungen von 9—-16°/0 B sind ein heterogenes Gemenge von den beiden Verbb., 
die beide kein L6sungsvcrmógen fiir Fe oder B haben. (FeB)x erleidet bei 1131° eine 
polymorphe Umwandlung. Die beobachtete Erniedrigung der A4-Umwandlung auf 
etwa 1387° u. die beobachtete Erhóhung der A3-Umwandlung auf 915° bei 0,15% B 
werden auf die Verunreinigung durch Al u. Si zuriickgofuhrt. Die Temp. der magnet. 
Umwandlung wird sowohl im homogencn a-Mischkrystall wie im heterogenen Gebiet 
nicht beeinfluBt. —  Eino Prazisionsgitterbest. ergab fiir Elektrolyteisen den Gitter- 
parameter a =  2,856- 10~s cm ± 0,001. Der a-Fe-B-Mischkrystall ist ein n. Sub- 
stitutionsmischkrystall; bei dem y-Mischkrystall laBt sich nicht entsclieiden, ob Sub- 
stitutions- oder Einlagerungs-Mischkrystall vorliegt. Auf Grund von D e b y e -Sc h e r r e r  
u. Drehkrystallaufnahmen wird eine vollstandige Strukturanalyse des FeĄB2 aus- 
gefiihrt, Punktlage u. Parameter bestimmt. Es krystallisiert in der tetragonal-skalen- 
oedr. Raumgruppe Vd11 mit 2 Moll. in der Basis. Das (FaB)x krystallisiert tetragonal 
mit 16 Moll. im Elementarbereich.

Das Gleichgewichtsdiagramm Fe-Be wurde bis 2,29% Be verfolgt. Aus dem 
Gitterparameter errechnet sich unter Annahme eines Substitutionsmischkrystalls 
eine D. von 8,21, die pyknometr. zu 7,4 ermittelt wurde. Das Gebiet des y-Misch- 
krystalls ist geschlossen mit einem Hóchstwert von 0,45% Be. Wahrscheinlich sind 
auch die y-Mischkrystalle Substitutionsmisclikrystalle. Die Tempp. der A4- u. A2- 
Umwandlung werden durch Be einiedrigt, Temp. der A, - U m wand lun g wird durch 
Bo erhóht. — Das Gleichgewichtsdiagramm Fe-Al wurde von 0— 1,9% Al untersucht. 
Aus Dichtebestst. ergibt sich, daB a-Fe-Al einen Substitutionsmischkrystall bilden. 
Das Feld des y-Mischkrystalls ist geschlossen u. reicht bis maximal 1% Al. Die Temp. 
der A4- u . A2-Umwandlung wird durch Al emiedrigt; die der A3-Umwandlung wird 
bis 0,2% Al crniedrigt, um dann zu steigen. Der Einlagerungsmischkrystall y-Fe-C 
findet bei den Nachbarelementen B u. Be kein Analogon. Das y-Mischkrystallgebiet 
wird beim Ubergang vom C zum B verengt u. beim Ubergang zum Be ganz geschlossen. 
(Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 11. 193—223. 1929.) G r a s s h o f f .

E. Piwowarsky, H. Langebeck und H. Nipper, Zu- und Abbrandverhaltnissc 
beim Einschmelzeii von Stahlsclirott im kleinen Kupolofen. Es werden an einem kleinen 
Kupolofen von 300 mm Durchmesser boi Schmelzen mit verschiedenen Schrottzusatzen 
(50% u- 100%) zu der Gattierung die Aufkohlungs- sowie Abbrandverhaltnisse untcr- 
sucht. Die Windmenge hat keinen EinfluB auf die Aufkohlung; der Schwefelzubrand 
nimmt jedoch mit steigender Windmenge u. Durchsatzgeschwindigkeit zu. Steigerung 
des Salzkoksaufmandes bedingt eine VergroBerung der Kohlungszono u. somit eine 
VergroBerung der Aufkohlung; ahnlich verhalt sich der Schwefelzubrand. Schlackm- 
zusatz in Hóhe von 50% der Gattierung beeinfluBt die Aufkohlung nicht, erhoht aber 
den Schwefelzubrand u. den Si-Mn-Abbrand. Verss. mit weehselnden Schrottzusatzen 
zwischen 0% u. 100% der Gattierung ergeben mit steigendem Schrottzusatz eine Steige
rung der Aufkohlung u. Aufsehwefelung u. gleichzeitig eine Steigerung des Si-Mn- 
Abbrandes. Ferner wird der EinfluB versehiedener Ofenjilhrung beobachtet. Es wird 
eine Erklarung fur den Aufkohlungsvorgang gegeben; Bezichung zur Lage der Schmelz- 
zone im Ofen u. zur Gaszus. in den einzelnen Ofenzonen. (GieBerei 17. 225— 30. 275—80. 
352— 60. 11/4. 1930. Aachen, Techn. Hochschule.) E d e n s .

H. L. Whittemore, J. S. Adelson und E. O. Seaąuist, Physikalische Eigen- 
schaften von elekłrisch geschwcifiteii Stahlrohren. Aus Bandeisen mit 0,08— 0,25% C 
hergestellte, elektr. geschweiBte Rohre werden untersucht auf Unterschiede in Durch
messer u. Wandstarko, Gefuge, Rockwellharte, elast. u. piast. Eigg. beim Zugvers., 
Torsionseigg., Quetschfestigkeit, hydrostat. Druckfestigkeit, ZerreiBfestigkeit der 
Schweiflnaht, sowie Eignung zmn Flanschbordeln. Die zuletzt genannten 4 Eigg. 
sind sehr abhangig von der Festigkeit u. Duktilitiit der SchweiBnaht. Die Rohre werden 
untersucht 1. im geschweiBten Zustand, 2. nach Entfernung der SchweiBgrate, 3. nach 
einem Kalthammem, 4. nach einem Ausgliihen nach dem Kalthammern, 5. nachdcm 
die geschweiBten Rohre nochmals w. gewalzt u. 6. k. gewalzt worden sind. Aus den 
Unterss. geht hcrvor, daB man dio Eigg. des Ausgangsmaterials [Bandeiscns] zur 
Beurteilung der Eigg. der geschweiBten Rohre heranziehen kann, ohne daB fur die
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SchweiBnaht Zuschlage notwendig sind. Eine Ausnahmo bildet das kaltgehammerte 
u. danaoh gegliihte Materiał, das in der SchweiBnaht schlechtere Eigg. besitzt ais das 
Ausgangsmaterial. (Bureau Standards Journ. Res. 4. 475— 500. April 1930.) Edens .

John R. Freeman jr. und G. Willard Quick, Festigkeitseigenschaften von 
Schienen und anderen Stahlen bei hóherer Temperatur. (Bureau Standards Journ. 4. 
549—91. April 1930. — C. 1930. I. 2616.) E d e n s .

Hanns Heinz Ebert, Ein kommendes LeicJUmetall. Kurze Betrachtung iiber 
die Darst. von Be sowie iiber die Verwendung des Rcinmetalls u. einiger Be-Legg. 
EinfluB von Be auf die Festigkeit, Dehnung u. Hartę des Eisens. (Kohle u. Erz 27. 
269. 25/4. 1930. Berlin.) E d e n s .

Franz Wever und Uichi Haschimoto, Uber das Zweistoffsystem Koball-Chrom, 
mit einem Beitrag zur Kenntnis der Eigenschaften von Kobalt-Chrom-Legierungen, und 
einem Anhang iiber den Einflu/3 einiger Elemente auf die Eigetischaften der Kobalt-Chrom- 
Legierungen. Das gesamte Gleichgewichtsdiagramm wird auf Grund therm.-mkr. 
dilatometr. u. róntgenograpk. Unterss. neu aufgestellt. Infolge der geringen Dif- 
fusionsgeschwindigkeit der beiden Komponenten wird vollstandiges Gleichgewicht 
nur schwer erreicht. Der F. des Cr wird zu 1705 ± 10° bestimmt. Co u. Cr sind im 
fl. Zustand in jedem Verhaltnis mischbar. Solidus- u. Liquiduskurve laufen von dem
F. der Komponenten zu einem Eutektikum bei 42°/0 Cr u. 1408°. Bis etwa 38°/o Cr 
liegen nach der Erstarrung kub.-fliichenzentrierte Mischkrystalle vor, wahrend die 
Legierungen uber 4i>% Cr einen kub.-raumzentrierten Mischkrystall bilden. Die 
Existenz der Verb. Co2Cr3 mit 57°/0 Cr, die eine geringe Lósliehkeit fiir beide Kom
ponenten hat, ist durch ein Masimum bei 1291° sehr wahrscheinlich gemacht. Auch 
die Verb. CoCr mit 47% Cr, die tetragonal mit 8 Moll. im Elementarbereich krystallisiert 
ist wahrscheinlich. Die Temp. der polymorphen a-/?-Umwandlung erreicht mit 715° 
bei der Erhitzung bzw. 570° bei der Abkuhlung bei 7,5% Cr ein Masimum u. fallt 
mit hóherem Cr-Geh. bis auf 330° bei 30% Cr. Die Temp. der magnet. Umwandlung 
fiillt beinako proportional dem Cr-Geh. um 52° je %  Cr. Wegen weiterer Einzelheiten 
des Diagramms muB auf das Original verwiesen werden.

Techn. Interesse haben nur Legierungen bis 32% Cr. Die Hartę wurde bei Rauni- 
temp. iiber den gesamten Konz.-Bereich gemessen. Fiir Legierungen bis 40% Cr 
wurde Hartę, Zugfestigkeit, Streckgrenze, Dehnung u. Einschnurung bis 1000° be
stimmt. Die Hartę waehst mit dem Cr-Geh. u. ist bei geschmiedeten Stiieken besonders 
gunstig. Bis ca. 600° fallen Hartę u. Festigkeit starker ais in dem Temp.-Bereich 
von 600— 1000°. Die Hitzebestandigkeit wurde sowohl durch Best. der Anlauffarben 
in ruhender u. bewegter Luft wie durch Zunderungsverss. m it Best. der Gewichts- 
zunahme gepruft u. ubereinstimmende Ergebnisse erzielt. Die Verdiokungsgeschwindig- 
keit der Osydhaut folgt auch bei den Co-Cr-Legierungen dem von Tammann u. 
K o s te r  (C. 1923. IH . 188) angegebenen Esponentialgesetz. Die Saurebestandigkeit 
wurde in bewegter Vs'n- H 2S04, V5-n. HC1 u. 2%ig. Citronensiiure, in ruhender 10°/oij5- 
HjSO!, HC1 u. HN03, u . "durch Kochyerss. m it H 2S04, HC1 u. H N 03 gepruft. Die 
Bestandigkeit ist am gróBten gegen HN'03, laBt bei H 2S04 etwas nach u. ist am 
geringsten gegen HC1; jedoch ist sie immer sehr gut. Zu Co-Cr-Legierungen mit 5,
10, 20, 30, 40 u. 47,5% Cr wurden steigende Mengen C bis maximal 6,50% C legiert 
u. die Abkiihlungskurven aufgenommen. Zu bestimmten Co-Cr-Legierungen wurde 
Fe teilweise bis 95°/o Fo legiert, die Abkiihlungskurven aufgenommen u. aus den 
Ergebnissen ein Raummodell aufgebaut. Der EinfluB auf den F., die Beeinflussung 
der Primarkrystallisation u. etwaige Umwandlungen im festen Zustand einer Le- 
gierung von Co 70%, Cr 30% durch Zusatze von bis 4%  Si, 4%  Sin, 10% Al, 10% 
Cu, 30% Ni, 6%  Mo, 6% W  wurde bestimmt. Der EinfluB dieser Zusatze auf Hartę, 
Hitze u. Saurebestandigkeit u. Schmiedbarkeit wird untersucht. Ni kann teilweise 
Co in den Legierungen vertreten. W  u. insbesondere Mo verbessern die Eigg. Fe, 
Mn, Si u. insbesondere Al yerschleehtern die techn. u. chem. Eigg. der Co-Cr-Legierungen. 
C verbessert im Gebiete seiner Lósliehkeit die techn. Eigg. ohne Schadigung der ohem. 
Eigg. Eine Legierung mit Co 70% Cr 30% zeigt in jeder Hinsicht dio besten Eigg. 
(Mitt. Kaiser-Willi.-Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 11. 293— 330. 1929.) G rasshoff.

Alfred Schulze, Die thermischcn Eigenschaften rerschiedener Legierungsgnippen. 
Uberblick iiber die wichtigsten physikal. Methoden, um die Konst. von Legierungen 
festzustellen. An Hand von Messungen der elektr. Leitfahigkeit, Warmeleitfiihigkeit 
u. therm. Ausdehnung (dilatometr. Methode) sind Aufklarungen móglich iiber die in 
einem Legierungssystem vorhandenen Phasen (Mischkrystalle, Mischungsliicken,
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Metallide). Magnet. Messungen, insbesondere der Koerzitivkraft, sowio Rontgen- 
analysen bildeten eine wichtige Erganzung dieser Metkoden. Beispielo. (GieBcrei-Ztg. 
27. 177—84. 1/4. 1930. Berlin.) E d e n s .

Robert Franklin Mehl, Absolułe Kohasion in Metallen. Bruchspannungen (dis- 
ruptive negatiue press-ures) und kritische Bruclwolumina. Werte fiir die „Bruck- 
spannung" u. das ,,Bruchvolumen“  kann man aus der BoRNscken Gittertkeorie ge- 
winnen (ZwiCKY, JoFFE). Man kann aber auek, wie Vf. zeigt, von der RlCHARDSschen 
Zustandsgleickung fiir feste Stoffe ausgeken, u. daraus entspreehende Ausdriicke ge- 
winnen, dereń Zusammenkang mit den BoRNschen Werten matkemat. gezeigt wird. 
Benutzt man die Formeln, die aus der RiCHARDSscken Gleickung entwickelt werden, 
so erkalt man fiir NaCl —  ais Beispiel eines keteropolaren Salzes —  Werte fur Bruch- 
spannung u. Bruckvolumen, die mit den.yon JOFFE bereckneten sekr nahe iiberein- 
stimmen. Die Brauckbarkeit dieser Formeln ist somit erwiesen. —  Die Formeln werden 
nun dazu verwendet, um Bruchspannung u. Bruehvolumen fiir 12 kub. Metalle zu 
bereeknen, fur welehe die R ic h a r d s - Gleichung bekannt ist. Die berechneten Werte 
fiir die Bruchspannung stellen ein MaB fiir die absol. Kohasion dar. Sie sind durchweg 
groBer (10—100-mal), ais die experimentell gefundenen. Offenbar enthalten die experi- 
mentellen Bestst. Fehler infolge von Rissen (wie NaCl) u. Gleiteffekten. (Journ. Amer. 
chem. Soc. 52. 534— 40. Febr. 1930. Washington [D. C.], Naval Research Lab.) Klemm.

G. Grube und F. Lieberwirth, Die Oberfldchenveredlung der Metalle durch 
Diffusion. IV. Mitt. Die Diffusion von Molybdan und Eisen im  festen Zustande. 
(III. vgl. C. 1928. I. 1092.) Besprechung des Zustandsschaubildes Mo-Fe nach S y k e s  

(C. 1927. I. 1209.) Yerss. mit sehr reinem Elektrolyteisen im Anlieferungszustand u. 
nach dem Umschmelzen im Vakuum u. mit Mo-Pulver (99,5% Mo, 0,05% Fe, Rest O) 
bei 1000—1300° in  einer H-Atmosphare. Zwischen 1200 u. 1300° lebhafte gegenseitige 
Diffusion, dio mit sinkender Temp. abnimmt u. unterhalb 1000° nicht mehr beob- 
achtet werden kann. Weitgehende Ubereinstimmung mit den Resultaten bei der 
Wolframzementation. Verschiedenes Verh. der benutzten Eisensorten u. Zusammen
hang zwischen dem FlCKschen Gesetz u. den Krystallisationsvorgangen wahrend der 
Diffusion. Der Wert des Diffusionskoeffizienten ist auck vom Kj-ystallgefuge ab- 
hangig. —  Herst. von Legierungen mit 2,71 4- 25,04% Mo durck Diffusion. Er- 
gebnisse stimmen metallograph. u. in den Harteeigg. mit den Resultaten u. dem Dia- 
gramm von Sy k e s  iiberein. —  Korrosionsverss. zeigen, daB Mo in den Mischkrystallen 
die Widerstandsfahigkeit des Eisens gegen Sauren stark erhóht, wakrend der Angriff 
bei 15% Mo ein Masimum erreicht (heterogenes Gefiige, Lokalelemente.) (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 188. 274— 89. Stuttgart, Labor. fiir physikal. Chemie u. Elektro- 
ekemie der Teckn. Hocksckule.) L u e b .

Wolfgang Mann, U ber Trocknen yon Formen und Kemen bei niedriger Tem
peratur und geringem Gaswechsel. Zwecks Yerminderung der starken Temperatur- 
untersckiede in Trockenkammern fiir Formen u. Kerne kommt es in der Hauptsacke 
auf eine starkę Zirkulation der Heizgase an, wobei die Durchsatzgesckwindigkeit der 
Gase gering bleiben kann. Es wird eine neue Ofenkonstruktion angegeben, die diesen 
Zweck erreichen soli. — Warmebilanz des Ofens. Leitsatz fiir wirtschaftliches Trocknen 
in GieBereitrockenkammern. (GieBerei 17. 349—52. 11/4. 1930. Frankenthal
[Pfalz].) E d e n s .

W. J. Muller, Uber Passivitdt von Metallen. Beschreibung des Entw.-Ganges 
der Unterss. von W. J. M u l l e r  u. Mitarbeitern iiber die Theorie der Passivierung. 
Nach Darlegung der Bedeutung der Grenzschichte des Elektrolyten am Metali, die 
yon der Natur des Metalles u. Elektrolyten, sowie der angewandten Stromdichte ab- 
.hangt, \vird die reine Bedeckungspassivierung, die anfangs immer vorliegt, u. die 
chem. Passivierung besprochen, dereń Unterscheidung durch die genaue Unters. der 
Strom-Zeit-Kurven gelingt. Im  Falle von Bedeckungspassiyierung gilt das Flachen- 
bedeokungs- u. Tiefenbedeekungsgesetz, wobei unter Auftreten yon Bedeckungs- 
polarisation allein das Potential des unterliegenden Metalls keine Anderung erfahrt. 
Bei Yorliegen von chem. Passivierung, bei der stets hoke effektive Stromdickten von 
100— 200 Amp./qcm auftreten, gekt die Bedeckungspolarisation in einen Potential- 
sprung am Metali selbst uber, der durch elektronentheoret. Uberlegungen erklart wird. 
Nack diesen Unterss. ergibt sich also die fallweise Giiltigkeit sowohl der „Metall- 
Theorie“ von S c h o n b e in  (u. Vertretern dieser Richtung), wie auch der „Osydhaut- 
Tkeorie“ (Sckickt-Tkeorie) von F a r a d a y  (u. Ankangern dieser Ricktung). (Matke- 
mat. Ableitungen). (Korrosion u. Metallschutz 5. Beikeft 8— 15.1929. Wien.) H e r z o g .
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Peter Bardenheuer und Karl Ludwig Zeyen, Der Einflup der Graphitausbildung 
auf die Saureloslichkeit verschiedener Gufleisensorlcn. (Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisen- 
forsoh., Dusseldorf 11. 247—54. 1929. — C. 1930. I. 1680.) L u e b .

Stanley Isaac Levy und George Wynter Gray, London, Verarbeiłen von Pyriten 
und anderen sulfidischcn Erzen. Die Erze werden zwecks Gewinnung von Schwefel, 
Fe203 u. den ChJoriden der iibrigen, in den Rohstoffen yorhandenen Metalle entweder 
mit Metallchloriden, beSonders FeCl3, gemischt u. im Strom yon Luft oder 02 erhitzt 
oder bei Abwesenheit von Luft oder 02 mit Cl2, SC12, FeCl3 oder Misehungen dieser 
Stoffe u. gegebenenfalls inerten Gasen behandelt u. das entstandene FeCl3 in einem 
gesondertcn Arbeitsgang in Fe»03 verwandelt. Tempp. u. sonstige Bedingungen konnen 
weitgehend yerschieden gewahlt werden. (Aust. P. 15 962/28 vom 1/10. 1928, ausg. 
18/6. 1929. E. Prior. 10/2. 1928.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie, Frankfurt a. M. (Erfinder: Konrad Teufel, Leverkusen), 
Gleichzeitige Gewinnung von Metallsalzen und Schwefelwassersloff aus sulfidischen Erzen, 
1. dad. gek., daB man den yorzerkleinerten Rohstoff zusammen mit H 2S04 in einer 
Kugelmiihle unter Erwarmen behandelt. —  2. dad. gek., daB man die in Rk. zu 
bringenden Prodd. dcm Reaktionsraum in erhitztem Zustande zufiihrt. —  Durch 
passende Wahl der Temp. u. Konz. der H2S04 kann die getrennte Gewinnung der 
in den Rohstoffen enthaltenen Metalle erzielt werden. (D. R. P. 494 633 KI. 40a 
vom 4/12. 1925, ausg. 26/3.1930.) K u h l in g .

Soc. Anon. La Nouvelle Moritagne, Engis, Belgien, Verarbeitcn von Zinkerzen. 
Die gepulyerte Zinkblende wird yor dem Sintern mit ZnS04 yersetzt u. in einer Strang- 
prcsse gcpreBt. Die benótigte ZnS04-Lsg. wird erhalten durch Behandeln von Neben- 
prodd. .der Zn-Fabrikation mit H 2SO„ z. B. Zn-Staub, ZnO, Flugstaub, Sehlackcn 
u. dgl. (E. P. 325 455 vom 27/6. 1929, ausg. 13/3. 1930.) D r e w s .

Ernst Justus Kohlmeyer, Berlin, Gewinnung von Zinkozyd aus sulfidischen 
Erzen oder aus in  sulfidische Form iibergefuhrten Hiittenprodukten u. dgl. durch Ver- 
blasen des geschmolzenen ZnS, dad. gek , daB das Verblasen durch Auf- oder Einblasen 
von Luft auf oder in die Sulfidschmelze in einem sich um 360° drehenden Kurztrommel- 
ofen bis zur beginnenden Eisenoxydation durchgefiihrt wird. —  2. dad. gek., daB 
die Verfluchtigung des Zn durch Zugabe von metali. Fe begunstigt wird. —  3. dad. 
gek., daB das Verblasen unter einer Kohlendecke erfolgt. —  ZweckmiiBig wird durch 
Zusatz yon CaO die Schlaeke diinnfl. gemacht u. durch anschlieBende Zugabe von 
Reduktionsmitteln das yerschlackte Zn yerfluchtigt. (D. R. P. 494 454 KI. 40a vom 
24/5.1928, ausg. 26/3.1930.) K u h l in g .

Ferranti Ltd., iibert. von: Sebastian Ziani de Ferranti, Hollinwood, England, 
Metattuberzug. In  Elektrizitatsmessern, in denen sich eineCu-Scheibe in einem Hg-Bad 
dreht, soli die Cu-Scheibe zum Schutz gegen die Einw. des Hg mit einer Pt-Schicht 
iiberzogen werden, die man durch Erhitzen des Metallkórpers in einer neutralen At- 
mosphare (C02) auf eine Temp. von etwa 700° teilweise in das Cu hineindiffundieren 
la,Bt. Die in obiger Weise hergestellte Schicht soli sich beim Betrieb nicht ablósen u. 
auBerdem soli der tjbergangswiderstand zwischen den beiden Metallen geringer sein 
ais bei in ublicher Weise hergestellten Uberziigen. (A. P. 1 752 239 vom 10/2. 1925, 
ausg. 25/3. 1930. E. Prior. 4/3. 1924.) G e is z le r .

E. Kothny, Bibliographie der Elektrometallurgie des technischen Eisens. Berlin: Verein 
deutschor GieBoroifachleute 1930. (66 S.) 4°. M. 6.— .

W. Laatsch, Etude rćsumeo des mćtaux precieux. Paris: Dunod 1930. (VI, 151 S.) 41 fr.

IX. Organische Praparate.
Serge Wassiliewitsch Lebedew, RuBland, Darstellung von Diolefinen unmitłdbar 

aus Alkoholen. Alkohole mit niedrigerer C-Atomzahl ais die zu erhaltenden Diolefine 
werden bei hóheren Tempp. mit Katalysatoren behandelt, die sowohl W., ais auch H 2 

abzuspalten fahig sind. — Z. B. wird so aus A. bei Ggw. einer Mischung von A1203 u. 
ZnO in guter Ausbeute Butadien erhalten. (F. P. 665 917 yom 15/12. 1928, ausg. 
25/9.1929.) R. H e r b s t .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Schmidt und 
Karl Seydel, Ludwigshafen a. Rh.), Eeinigung von sauerstoffhaltigen organischen Ver-



1930. I. H IX. O r g a n is c h e  P r a p a r a t e . 3485

bindunge.il. (D. R . P. 492 245 KI. 12o vom 19/6. 1925, ausg. 24/2. 1930. — C. 1928. 
I. 617 [F. P. 614127].) U l l r ic h .

S. Karpen & Bros., Chicago, V. St. A., Darstellung von Methylal. Zu dem Ref. 
nach A. P. 1 564819; C. 1926. I. 2510 ist nachzutragen, daB das CH2Cl2 in mindestons 
der 6-faehen Menge eines mindestens 85°/0ig. Alkohols mit dem Alkali (NaOH oder 
KOH) umgesetzt werden soli. An Stelle des CH3OH lassen sich auch A., Propyl- u. 
Butylalkohole yerwenden. (D. R . P. 495 020 KI. 12 o vom 28/10. 1925, ausg. 3/4. 
1930.) S c h o t t l a n d e r .

Schering-Kahlbaum Akt.-Ges., Berlin (Erfindcr: Herbert Schotte, Berlin- 
Reinickendorf), Darstellung von G-uanidinen. (D. R. P. 494 918 KI. 12 o vom 29/10.
1926, ausg. 31/3. 1930. —  C. 1929. I I .  2604 [Poln. P. 9367].) Sc h o t t l a n d e r .

I . G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Winfrid Hentrich,
Wiesdorf und Ernst Tietze, Koln a. Rh.), Herstdlung haltbarer wafiriger Diazonium- 
salzldsungen. (D. R. P. 495 631 KI. 12 ą  vom 19/7. 1927, ausg. 9/4. 1930. —  C. 1930. 
I. 892 [E. P. 317 355].) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Streitwolf, 
Frankfurt a. M., und Alfred Fehrle, Bad Soden, Taunus), Darstellung von Dioxy- 
arsenobenzolbisthiosemicarbazonen. — Hierzu vgl. E. P. 294263; C. 1929. I . 2922. — 
Nachzutragen ist folgendes: Durch Red. des Tliiosemicarbazons der l-Oxy-2-acetyl- 
6-aminobenzol-l-arsinsdure mit Na2S203 bei 60— 65° (1 Stde.) wird das Bistliiosemi- 
carbazon des l,l'-Dioxy-2,2'-diaceto-6,6'-diamino-4,4'-arsenobenzols erhalten, welches 
durch Umlosen in NaOH u. Einriihren der Lsg. in A. ais Na-Verb. rein erhalten wird. 
(D. R. P. 490 421 KI. 12q vom 22/7. 1927, ausg. 28/1. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hans Schmidt, 
Vohwinkel, und Friedrich Hoffmann, Neu-Reichenberg, Bez. Dresden), Herstellung 
von organischen Antimonverbindungen, 1. dad. gek., daB man Diazo- u. Sb-Verbb. 
zusammen mit tort. Basen wie Pyridinen oder Chinolinen behandelt, —  2. daB man 
die Doppelsalze yon Sb-Halogeniden u. Diazoniumsalzen mit tert. Basen wie Pyridinen 
oder Chinolinen behandelt. —  Hierzu vgl. E. P. 313058; C. 1929- I I .  1590. Nachzutragen 
ist folgendes: LaBt man auf eine erkaltete Lsg. von SbCl3 in Pyridin 3-Chlorphenyl- 
diazoniumborfluorid einwirken, so tritt unter Gasentw. u. Freiwerden vonWiirme Lsg. 
ein. Nach Beendigung der Rk. fallt man mit W., saugt ab, lóst den Riickstand in w. 
verd. NaOH u. fallt aus dem Filtrat die 3-Chlorbenzol-l-slibinsdure aus. (D .R . P. 
493 690 KI. 12o vom 25/2. 1927, ausg. 11/3. 1930.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von optisch aktiven 
Aminoalkoholen. Racem. l-Phenyl-2-methylaralkylaminopropanole werden mit Wein- 
saure in ihre opt. aktiven Komponenten zerlegt u. diese durch Hydrierung unter Ab- 
spaltung des Aralkylrestes in die opt.-akt. l-Phenyl-2-methylaminopropan-l-ole iiber- 
gefuhrt. — Behandelt man z. B. l-Phenyl-2-methylbenzylaminopropan-l-ol (dargestellt 
durch Red. von Methylbenzylaminopropiophenon oder durch Einw. yon Benzylchlorid 
auf Phenylpropanolmethylamin) mit d-Weinsaure in wss. oder alkoh. Lsg., so krystallisiert 
das d-Tartrat der 1-Base, wobei das d-Tartrat der d-Base in Lsg. bleibt, aus welcher 
die d-Base mit Alkali niedergeschlagen werden kann. Durch katalyt. Red. der d-Base 
wird l-l-Phenyl-2-mdhylaminopropan-l-ol (natiirliches Ephedrin) erhalten, wahrend die
1-Base das d-l-Phenyl-2-methylaminopropan-l-ol liefert. Die Trennung gelingt auch 
mit l-Weinsdure. (Hierzu ygl. auch E. P. 297385; C. 1929. I . 2584.) (E. P. 318 488 
Tom 29/8. 1929, Auszug veroff. 30/10. 1929. Prior. 3/9. 1928.) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung einer Arylcarboz- 
amido-o-thioglykolsdure. (Schwz. P. 134 099 vom 27/3. 1928, ausg. 16/9. 1929.
D. Prior. 31/3. 1927. — Ć. 1929. I I .  663 [F. P. 651 843].) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstdlung von Arylmrbon- 
saureamid-o-thioglykolsduren. Zu dem Ref. nach F. P. 651 843; C. 1929. I I .  664 ist 
folgendes nachzutragen: l-Methyl-6-chlorbenzol-2-carbonsdureamid-3-thioglykolsdure schm. 
boi 189—190°. (Schwz. P. 134 845,134 847 vom 27/3.1928, ausg. 1/11. 1929. D. Prior. 
31/3. 1927 u. 134 846 vom 27/3. 1928, ausg. 1/11. 1929. D. Prior. 12/4. 1927. Zuss. 
zu Schwz. P. 134099; vgl. vorst. Ref.) A l t p e t e r .

Georg Schroeter, Berlin, Darstdlung von a-Aminocarbonsduren, dad. gek., daB 
man aromat. Sulfonsaureamide mit a-Halogenfettsauren in wss.- oder alkoh.-alkal. 
Lsgg. erwarmt u. die so erhaltenen a-Sulfaminocarbonsauren in bekannter Weise der 
hydrolyt. Spaltung unterwirft. — Hierzu ygl. C. 1927- I. 271. (D. R . P. 491292 
KI. 12q yom 18/9. 1926, ausg. 17/2. 1930.) A l t p e t e r



3486 H x. F a r b e n ; FA r b e r e i ; D r u c k e r e i . 1930. I.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Kropp,
Elberfeld), Darstellung von basischen Oximathern und ihren Salzen. (D. R. P. 495 336 
KI. 12 o vom 24/9. 1926, ausg. 7/4. 1930. — C. 1929. I. 2556 [Oc. P. 112 135, E. P. 
301 956].) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Chlorierte ferbindungen des 
Naphthalins. Geschmolzenes Naphthalin wird mit Cl in Ggw. yon Katalysatoren, wie 
Antimon, P, S, J  oder dereń Verbb., unterhalb 130° bis zu 60% Chlorgeh. cbloriert. — 
Z. B. werden 20 Teile SbCl3 zu 2000 Teilen geschmolzenem Naphthalin gegeben u. 
innerhalb 10 Stdn. bei unterhalb 130° 4400 Teile Cl eingeleitet. Das erhaltene Prod. 
ist von wachsartigem Charakter. (E. P. 324774 vom 21/12. 1928, ausg. 27/2. 1930. 
F. P. 667 024 vom 7/1. 1929, ausg. 9/10. 1929.) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Karl Schirmacher 
und Alfred Hagenbócker, Hoehst a. M.), Darstellung emheitlicher, im Kem chlorierter 
Alkyhiaphthaline. (D. R. P. 495 331 KI. 12 o vom 30/12. 1925, ausg. 4/4. 1930. —
C. 1928. I .  2309 [E. P. 263 844, F. P. 626 865}.) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von 2-Amino- 
naphthalin-3-carbonsdure (I) durch Erhitzen von 2-Oxynaphthalin-3-carbonsdure (II) 
oder dereń Zn-Salz mit NH4C1 u. ZnC03 oder ZnO fiir sich oder im NH3-Gasstrom. — 
Hierzu vgl. auch E. P. 284 998; C. 1929. I I .  1472. —  Z. B. wird ein Gemisch des Zn- 
Salzes yon I I u. NH.,C1 u. ZnC03 auf 190° in einer heizbaren Kugelmiihle. erliitzt, wobei 
ein langsamor NH3-Strom durch die Yorr. geleitet wird. Die Rk.-M. wird zum SchluB 
fest. Man lóst in HCl-haltigom W. auf, filtriert h., worauf beim Erkalten das Hydro- 
ehlorid yon I  auskrystallisiert. Die Ausbeute an I  betragt 80%. — Ein Gemisch yon
II, ZnO u. NH4C1 wird im NH3-Strom 4 Stdn. auf 190° erhitzt, nacli Erkalten mit k. 
HC1 ausgelaugt u. der Ruckstand mit 10%ig. NaOH ausgekocht. Das Filtrat wird 
noch h. mit HC1 angesauert, worauf beim Erkalten das Hydrochlorid von I  ausfallt. — 
Das Zn-Salz von II, ZnC03 u. NH4C1 werden 3 Stdn. im Luftstrom auf 190° erhitzt. Dio 
Ausbeute an I  betragt 70—80%. (F.P. 672305 yom 29/3.1929, ausg. 26/12.1929.) A ltp .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Darstellung 
von Antliracenthioglykólsdure und Anthracen-2,l-oxythiophen. (D. R. P. 494 597 KI. 12 o 
vom 12/1.1926, ausg. 7/4. 1930. Schwz. Prior. 14/1. 1925. — C. 1926.1. 1588 [Schwz. P. 
111 997].) S c h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Arthur Liittring- 
haus und Filip Ka&er, Mannheim), Darstellung von Ketonen der Anthracenreihe. 
Zu dem Ref. nach E. P. 289 585; C. 1928. II . 1036, ist folgendes nachzutragen: 
9-Anthracylmethylketon aus A., in dem es leiehter 1. ais Anthracen ist, gelbe Krystalle, 
F. ca. 80°. —  9-Anthracyldthylketon aus A. schwach gelbliehe Krystalle, F. ca. 78°. 
Beide Ketone bilden rote Doppelsalze mit AlCl3, lósen sich in H 2S04 mit yiolettroter, 
schnell in Gelb iibergehender Farbę u. geben bei der Oxydation mit Cr03 in eisessig- 
saurer Lsg. Antliracfiinon. (D. R. P. 493 688 KI. 12o vom 31/8. 1926, ausg. 12/3. 
1930. Zus. zu D. R. P. 492 247; C. 1930. I. 2631.) Sc h o t t l a n d e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Georg Kranzlein, 
Heinrich Greune, Frankfurt a. M. - Hoehst, Max Thiele, Frankfurt a. M. und 
Fritz Helwert, Mannheim), Darstellung von Carbazol-N-sulfonsawe und reinem 
Carbazol. (D. R. P. 494507 KI. 12p vom 3/9.1926, ausg. 24/3.1930. Zus. zu
D. R. P. 493 024; C. 1930. I. 2630. —  C. 1929.11.1075[F. P 638 175usw].) Sc h o t t l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: I. Tanasescu. 
Cluj, Rumanien), Darstellung von substituierten Acridonen, dad. gek., daB man auf 
Substitutionsprodd. des o-Nitrobenzaldehyds bei Ggw. von sauren Kondensationsmitteln 
aromat. KW-stoffe oder dereń durch negative Reste substituierte Deriw. einwirken 
laBt. —  Hierzu ygl. C. 1928. I . 687. Nachzutragen ist folgendes: Aus 2,4-Dinitro- 
benzaldehyd, 1-Chlomaphthalin u. H ,S04 wird bei allmahlichem Steigern der Temp. 
von 25 auf 75° ein Chhmitróbenznaphthaeridon erhalten, dessen Losungsfarbe in konz. 
H2S04 griinlichgelb ist. —  4-Clilm-2-nitróbenzaldehyd liefert in Bzl.-Lsg. mit H 2S04 
ein Chloracridcm, dessen Losungsfarbe in konz H 2S04 gelb ist. (D. R. P. 494 321 
KI. 12p yom 25/9. 1926, ausg. 21/3. 1930.) " A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
F. Mayer, Fortschritłe der Farbstoffchemie im Jahre 1929. (Chem.-Ztg. 54. Nr. 21. 

Fortschrittsber. 17—40. 12/3. 1930. Frankfurt a. M.) SlEBERT.
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H. Pomeranz, Die Frage der Konstitution der bestdndigen Hydrosulfite vom fcirberei- 
technischen Standpunlcte. Die Ansichten von ScHUTZENBERGER, BERNTHSEN u . 
B a z l e n  sowio yon H a l l e r , der eine feste Yerb. von Glucose u. Hydrosulfit her- 
stellte, werden besproehen. (Melliands Textilber. 11. 286—87. April 1930.) Su v e r n .

N. D. Harvey jr., Tridihanolamin. (Vgl. C. 1930. I. 2166.) Vf. schildert in 
einem Vortrag die Herst. u. die Eigg. des Triathanolamins, seine Verwendung zur Herst. 
von Textilseifen u. dereń Yerwendung in der Textilindustrie. (Amer. Dyestuff Reporter 
19. 185— 87. 17/3. 1930.) B r a u n s .

J. V. Crossley, Einige neue Fortschritte in der Echtfdrberei von Baumwolh und 
Wolle. Es wird das Farben von Baumwollo im Stiick u. ais Garn mit Kupenfarbstoffen 
u. das Farben yon Wolle mit Helindonfarbsloffen besproehen. (Journ. Soc. Dyers 
Colourists 46. 74—76. Marz 1930.) B r a u n s .

Hermami Siegmund, Das Indanthren-Klołzverfahren und seine praktische An
wendung in  der Stuckfarberei. Angaben uber die prakt. Durchfiihrung des Klotzverf., 
nach denen man auch die dichtesten Gewebe einwandfrei durchfiirben kann. (Melliands 
Textilber. 11. 293— 95. April 1930.) Su v e r n .

Steinau, Schwerspat und Blanc fixe. Allgemeiner t)berblick iiber Vork. u. Ge- 
winnung von Schwerspat u. iiber die Herst., Eigg. u. Vcrwendung yon Blanc fize. 
(Farbę u. Lack 1930. 123— 24. 12/3. Niirnberg.) SlEBERT.

K. wiirth, Was ist Zinkoxyd1 Wahrend man handelsiiblich untor ,,ZinkweiQ“
ein dureh Vcrbrennung von Zn gewonnenes, zu 99% reines ZnO versteht, wird mit 
„Zinkoxyd“ ein aus Erzen gewonnenes Prod. von geringerer Reinheit bezeichnet, 
das bis zu 45% fromde Bestandteile, hauptsachlich Pb-Verbb., enthalten kann. Ent- 
spreehend der vom ReichsausschuB fiir Lieferbedingungen fiir ZinkweiB yorgeschla- 
genen Bezeiohnung „MetallzinkweiB" konnte man fiir das Zinkoxyd den Namen „Erz- 
zinkweiB“ wahlen. Da hiergegen Bedenken bestehen, schlagt Vf. den Namen „Zink- 
oxydweiB“ fiir die bleihaltigen Zinkoxyde vor. Ais Sammelname kame fiir ZinkweiB u. 
fiir Zinkoxyd die Bezeichnung „Zinkoxydfarbstoffe“ in Frage. (Chem.-Ztg. 54. 201. 
12/3. 1930.) SlEBERT.

St. Jost und C. Fliitsch, Uber eine neue Methode zur quantitativen Bestimmung der 
Lichtećhiheit. Nach Besprechung fremder u. eigener Arbeiten, die eine ąuantitatiye 
Best. der Farbveranderung auf der Faser anstrebten, wird eine neue MeBmethode 
mitgeteilt zur Best. der Lichtechtheit dureh eine objektiy feststellbaro Zahl, fiir welche 
der Ausdruek „Halbwertzeit des VerschieBens“ gewahlt wurde. Eine Arbeit von 
P. W. Cu n l if f e  (C. 1930. I . 2482) wird besproehen. (Melliands Textilber. 11. 296 bis 
301. April 1930. Basel.) Su v e r n .

E. H. Kessler, Die mikroskopische Prilfung ton Schutzschichten. Studie der 
yerschiedenen Methoden zur Erleuchtung opaker Objekte. Es werden die 4 Methoden 
zur mkr. Betrachtung opaker Objekte an Hand von Mikrophotogrammen erćirtert. 
Diese Methoden sind: 1. Betrachtung ais Silhouette. 2. Schiefe Beleuchtung unter einem 
Einfallswinkel weniger ais 90°. 3. Vertikalbeleuchtung unter 90°. 4. Horizontaler u. 
yertikaler Liehtauffall zwischen 0 u. 90°. Nach Methode 1 wird die Oberflache des 
Objekts nieht geniigend beleuchtet. Die schiefe Beleuchtung nach 2. gibt groBe Kon- 
traste mit dichten detaillosen Schatten. Die Bilder mit Vertikalbeleuchtung sind 
meist flach u. unwirklich. Die Methode 4 gibt befriedigendere Bilder. (Drugs, Oils 
Paints 45. 334— 36. Marz 1930.) K óNIG.

J. Huber, Einfache Prilfmethoden fiir bestimmłe Mineralfarben. Auf einer Glas- 
platte werden 0,05 g der zu priifenden Farbo (Berlinerblau u. dgl.) mit 2—3 Tropfen 
imgekochten Leinóles yerrieben, dazu 2 g Zn-WeiB gemischt, bis keine weiBen Streifen 
mehr erkennbar sind. Ein Gegenmuster wird gleieh behandelt u. dann yerglichen. 
Farbkraftuntersehiede treten deutlich heryor. Zur Priifung fiir Druckzwecke wird 
eine dickfl. Verreibung mit Fingertupfproben auf Chromopapier gepruft. (Chem.- 
Techn. Rdseh. 45. 289—90. 1/4. 1930. Berlin.' G r o s z f e l d .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Walter Mieg, 
Opladen und Rudolf M. Heidenreich, Leverkusen), Darstdlung von Wollfarbstoffen 
der Anthrachinonreihe, dad. gek., daB man Anthrachinonderiw., die /S-Oxygruppen 
enthalten, mit Schwefelsaurechlorhydrin bei Ggw. yon tertiaren organ. Basen in ihre 
sauren Schwefelsaureester iiberfuhrt. —  Die Schwefelsaureester sind gegen Alkalien 
bestandig, dureh yerd. Mineralsauren werden sie leicht verseift. Sie liefern auf Beizen 
sowie beim Nachchromieren andere zum Teil walkechtere Farbungen, ais die ent-
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sprechenden niclit veresterten Oxyanthracliinone, die auch schwerer lóslich sind ais 
dio Ester. Dio Ester kónnen auch zum Farben von Baumwolle u. zur Herst. von Lack- 
farbstoffen verwendet worden. —  Zu einer Suspension von Alizarin in Pyridin laBt 
man Schwefelsaurechlorhydrin tropfen u. erwarmt, nach dem Abkuhlen oder nach dem 
Vordunnen mit dem gleichen Volumen W. scheidet sich der Alizarin-p-sdiiccfdsaure- 
ester, gelbe Blattchen, ab. Er farbt Wolle gelb, auf Al- oder Cr-Beize rot, Baumwolle 
im Druckverfahren rot, Acetatseide gelb. Man lóst l,2,5-Trioxyanthrachinon in der 
Warme in Pyridin, kuhlt zur Abscheidung feiner Krystalle ab, laBt Schwefelsaure
chlorhydrin zutropfen u. saugt die gelbon Krystalle ab; der Anthrachinon-l,5-dioxy- 
2-oxyschwefelsdureester, gelbe Nadeln aus h. W., 1. in Alkalien; Mononatriumsalz aus 
verd. Sodalsg., braungelbe Krystalle, der Ester farbt Wolle aus saurem Bade gelb, 
auf Tonerdebeize rot, auf Chrombeize braun. Der in gleicher Weise gewonnene Anthra- 
chinon-l,5,S-trioxy-2-oxyschwefelsdureester fiirbt Wolle gelbrot, auf Tonerdebeize rot, 
auf Chrombeize dunkelviolett. l,2,4,5,6,8-Hexaoxyanthrachinon liefert einen Ester, 
der Wolle auf Chrombeize blau, nachchromiert graublau, auf Tonerdebeize rotviolett 
farbt. (D. R. P. 491424 KI. 22 b vom 19/9. 1926, ausg. 24/2. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max A. Kunz, 
Mannheim und Karl Koberle, Ludwigshafen a. Rh.), Darstdlung von stickstoffhaltigen 
Kiipenfarbstoffen der Isodibenzanthronreihe, dad. gek., daB man reines Isodibenzanthron 
oder seine Deriw. mit Hydroxylamin, dessen Deriw. oder Salzen behandelt u. ge- 
gebenenfalls glcichzeitig oder nachtraglich Halogen oder Halogen abgebende Mittel 
oder alkylierend, aryliercnd oder aeylierend wirkende Mittel einwirken laBt. — Die 
Farbstoffe farben Baumwolle aus der Kiipe śehr echt, insbesondero chlorecht dunkel- 
blau, blauyiolott bis grau. Zu einer Lsg. von reinom Isodibenzanthron in H2SO., von 
66° Bć. gibt man Hydroxylaminsulfat u. Eisenvitriol u. erwarmt langsam auf 165— 170°; 
der erhaltene Kupenfarbstoff farbt Baumwolle chlorecht dunkelblau. Kondensiert 
man unter Zusatz von Dimethylsulfat, so erhalt man einen etwas rotstichiger farbenden 
Farbstoff. Der in gleicher Weiso aus reinem Dibromisodibenzanthron erhaltliche 
Farbstoff farbt Baumwolle rotstichigblau, der aus reinem Dichlorisodibenzanthron 
blau. (D .R . P. 493 814 KI. 22 b vom 8/11. 1928, ausg. 12/3. 1930.) F r a n z .

British Alizarine Co., Ltd. und Pierre Prudent Begkin, Manchester, Her- 
sldlung von Anthrachinonacridonfarbstoffen. Man kondensiert 1-Nitroanthrachinon-
2-carbonsaure oder ihre Deriw. mit einem Arylamin mit freier o-Stellung zur Amino- 
gruppe in Ggw. von schwachen Sauren, wie Borsaure, arsenigo Saure, Oxalsaure, 
Phthalsaure usw. — Man erhitzt l-Nitroanthrachinon-2-carbonsaure mit fj-Naphthyl- 
amin u. Borsaure 2 Stdn. auf 220°, kuhlt u. versetzt mit soviel A. oder einem anderen 
organ. Verdiinnungsmittel, daB das /?-Naphthylamin in Lsg. gehalten wird. Erhitzt 
man die Stoffe in Ggw. von Nitrobenzol, so krystallisiert der Farbstoff beim Erkalten 
aus. An Stello des /3-Naphthylamins kann man auch Anilin oder p-Toluidin verwenden. 
(E. P. 324 084 vom 18/8. 1928, ausg. 13/2. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max A. Kunz, 
Mannheim und Karl Koberle, Ludwigshafen a. Rh. und Werner Zerweck, Frank
furt a. M. -Fechenheim), Herstdlung von slickstoffhaltigen Verbindungen der Anth- 
anthronreihe. (D. R. P. 492446 KI. 22 b vom 25/2. 1928, ausg. 24/2. 1930. —  C. 1930 
I . 2172 [F. P. 669 520].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Paul Nawiasky 
und Emil Krauch, Ludwigshafen a. Rh.), Darstdlung von Kiipenfarbstoffen, dad. gek., 
daB man Pyrazolanthron mit l-Amino-2-halogenanthrachinon oder dereń Substitutions-

prodd. in Ggw. von alkal. Kondensationsmitteln 
in der Warme behandelt. —  Hierbei erfolgt 
nicht nur eine N-C-Verkettung, sondern auch 
eine weitere Kondensation. Beim Erhitzen von 
Pyrazolanthron mit l-Amino-2-bromanthrachinon, 
K 2C03, Cu-Pulver u. Nitrobzl. entsteht ein Farb
stoff (I), der durch Umkrystallisiercn aus o-Di- 
ehlorbenzol oder Trichlorbenzol oder durch frak- 
tionierte Fallung aus Schwefelsaure gereinigt 
werden kann, der Farbstoff farbt Baumwolle aus 
der Kiipe chlorecht blauviolett. Der Farbstoff 

aus Pyrazolanthron u. l-Amino-2-brom-4-oxyanthmchinon farbt Baumwolle blaugriin,

CO
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beim Chloren erhalt man ein Grau. (D. R . P. 493 813 KI. 22 b vom 10/8. 1928, ausg. 
14/3. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Kiipenfarb- 
stoffen der Dinaphthylendioxydreihe. Man behandelt Dinaphthylondioxyd mit Halo- 
genierungsmitteln, vorteilliaft in Ggw. yoii hoclisd. organ. Losungsmm. —  Man lcitet 
Cl2 durch eine auf 200° erliitzte Lsg. von Dinaphthylendioxyd in 1,2,4-Trichlorbenzol; 
das gebildete Dichlordinaphtliyleridioxyd, gelbe Krystalle, ist ein gelber Pigmentfarbstoff.
—  Tetraehlordinaphthylendioxyd, gelbc Krystalle. — Dekachlordinaphthylendioxyd, 
gelbe Nadeln aus Chlornaphtlialin. — Boim Zutropfenlassen einer Lsg. von Br in Tri- 
chlorbcnzol zu einer h. Lsg. von Dinaphthylendioxyd in Trichlorbcnzol entstoht Tetra- 
bromdinaphthylejidioxyd. — Zur Horst, einer Druekfarbe vermischt man eine wss. 
Suspension von Al(OH)3 mit einer wrss. Pasto von Tetraehlordinaphtliylendioxyd, 
filtriert, troeknet u. vermischt mit Buehdruekorfirnis. Durch Vermischen von Dibrom- 
dinaplithylendioxyd mit Schwerspat u. Verreiben mit Leinól erhalt man eine Olfarbe. 
(E. P. 324017 vom 12/10. 1928, ausg. 13/2. 1930.) F r a n z .

Scottish Dyes Ltd., Ronald Tonkin, James Stevenson Wilson und John 
Thomas, Grangemouth, Schottland, Fein rerteilte Kiipenfarbstoffpuher. Man troeknet 
wasserhaltige Anthrachinonkupenfarbstoffpastcn bei Tempp. unter 50° bei gewóhn- 
liehem oder yermindertem Druck. Wahrend oder nach dem Trocknen kann man den 
Farbstoffen Dextrin oder andere dispergierend wirkende Mittel zusetzen. Die fertigen 
Farbstoffpulver konnen mit Seifo vermischt werden. (E. P. 324 002 vom 9/7. 1928, 
ausg. 13/2. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von Pigment- 
farbstoffen und Farblacken. Man fuhrt Chinizarindisulfonsaure u. l-Oxy-4-amino- 
anthraehinondisulfonsaure in die entsprechenden Al-Verbb. iiber. Durch Fallen einer 
sd. wss. Lsg. des K-Salzes der Chinizarin-2,6-disidfosaure, oder der Chinizarin-2,5-di- 
sulfonsdure u. A1,(S04)3 mit Soda erhalt man violette Farblacke. Durch Fallen einer 
wss. Lsg. des K-Salzes der l-Oxy-4-aminoanthrachinon-2,8-disulfoiisaure mit A1(0H)3 
erhalt man griinstiehigblaue Lacke. Die Chinizarin-2,5- u. 2,6-disulfonsaure erhalt 
man aus Chinizarin-5- u. -6-sulfonsaure durch Sulfonieren in wss. Lsg. mit Na2S03 
in Ggw. von Pj-rolusit u. Borsaure. l-Oxy-4-aminoanthrachinon-2,8-disulfonsaure 
erhalt man aus l-Oxyanthraehinon-8-sulfonsaure durch aufeinanderfolgendes Sulfo
nieren, Nitrieren u.Reduzieren. (E. P. 324120 vom 19/10.1928, ausg. 13/2. 1930.) F r a .

XI. Harze; Lacke; Firnis.
W. Krestinski und F. Ssolodki, Te.rpe.ntin- und Holzterpenlinóle. Zur Kenntnis 

des Holzterpentindls aus dem Wurzelharz von Pinus silvestris. (Journ. prakt. Chem. [2] 
126. 1—23. Marz 1930. — C. 1929. I I . 2383.) L in d e n b a u m .

P. N. Nikolajew, Charakteristik der nach yerschiedenen Methoden erhaltenen 
Terpentinóle. Wiedergabe der Konstanten der in RuBland hergestellten Terpentinóle u. 
einige Vorschlage zu ihrer Qualitatsverbesserung. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shumal 
chimitscheskoi Promyschlennosti] 6. 1585—90. 1/11. 1929. Uralsche Techn. Hoch- 
schule.) Sc h ó n f e l d .

Robert Biirstenbinder, Das Grieseligicerden von fertigen Nitrolackfarben. Die 
Erscheinung des Kórnig- oder Grieseligwerdens von spritzfertigen Nitrolackfarben ist 
nicht an ein bestimmtes Pigment gebunden, sie tritt vielmehr bei solchen Trocken- 
farben ein, die Aluminiumliydroxyd enthalten. Verss. ergaben, daB Trikresyl- u. 
Triphenylphosphat, mit Aluminiumhydroxyd verrieben, nach einigen Tagen ein 
Kórnigwerden der Pasten verursachten, das Vf. auf eine Rk. dieser Weichmaehungs- 
mittel mit dem Al-Hydroxyd zuriickfuhrt. Bei Verwendung der Methylhexalinester 
der Adipinsiiure u. der Methyladipinsaure (Sipaline) ais Weichmacher zum Anreiben 
von tonerdehydrathaltigen Farben konnte keine Kornchenbldg. beobaehtet werden. 
(Farbę u Lack 1930. 150. 26/3.) SiEBERT.

Johannes Scheiber und Walther Noack, Leipzig, Herstellung von Schellack- 
ersatzprodukten durch Kondensation alipliatischer Ozycarbonsauren mit hydroaromatischen 
Ozycarbonsauren. (D. R. P. 495 333 KI. 12 o vom 30/5. 1925, ausg. 5/4. 1930. —
C. 1928. I. 2462.) SCHOTTLANDER.

Imperial Chemical Industries Ltd., London, iibert. yon: w . E. Lawson, 
Amerika, Massen aus Cellulosederiraten. Man verwendet z. B. fiir cellulosederivat-

X II. 1. 222
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haltige Uberziige ais Weichmachungsmittel ein Acetal, das mehr ais eine Athergruppe 
enthalt u. einen yerhaltnismaBig niedrigen Dampfdruck besitzt. Beispiel: Metliyl- 
acełal des Diatliylenglykolutliylutliers. (E. P. 318 980 vom 13/9. 1929, Auszug yeróff. 
6/11. 1929. Prior. 13/9. 1928.) E n g e r o f f .

Hercules Powder Co., Wilmington, Delaware, iibert. yon: Irvin W. Humphrey, 
Dover, New Jersey, Lack, bestehend im wesentliehen aus Nitrocellulose, chem. un- 
yerandertem Pineol bis zu 20%, u. einem Losungsm. fiir Nitrocellulose. (A. P. 
1746 895 Tom 10/6. 1926, ausg. 11/2. 1930.) E n g e r o f f .

Michael Melamid, Deutschland, Farben von Celluloseestern und der aus ihnen 
bereiteien Lacke. Man yerwendet ais Farbstofftriiger gefarbte Kondensationsprodd., 
z. B. Phenolformaldehydkondensationsprodd., oder die Prodd. auf der Grundlage von 
Casein, Blut, insbesondere in feinyerteiltem Zustand, u. arbeitet nach den Methoden 
der Turkischrotólfarberei. (F. P. 677 853 vom 4/7. 1929, ausg. 15/3. 1930.) E n g e r o f f .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
E. A. Hauser, Zur Geschichte des Revertexverfahrens. (Mitt. Arbeitsbereich 

Metallges. Frankfurt/M. 1930. 10— 16. Marz.) Fromandi. .
Harry L. Fisher, Die Chemie des Kauischuks. Ausfiihrliche Darst. der Gewinnung 

u. Verarbeitung von Latex u. Rohkautschuk, Isolierimg, Eigg. u. Konst. des Kautschuk- 
kohlenwasserstoffs u. chem. Rkk. u. Deriw. (Chem. Reviews 7. 51— 138. Marz 1930. 
Passaie, N. J., United States Rubber Co.) P o e t s c h .

L. S. Ornstein, J. G. Eymers und J. Wouda, Thermodynamik des Kautschuks.
I. Kautschuk ais Zweiphasensystem. Bereits fruher war die Spannungs-Dehnungs- u. 
Querkontraktionskurve yon Rohgummi aufgenommen (vgl. C. 1929. I I .  100) worden. 
Die Verss. werden wiederholt u. die Abhangigkeit des scheinbaren Elastizitiitsmoduls 
yon der Spannung bestimmt; daraus geht horror, daB mit grofier Wahrscheinlichkeit 
bei ca. 70% Dehnung eine Umwandlung des Kautschuks stattfindet; bei groBeren Deh- 
nungen sind Elastizitatsmodul u. Querkontraktionszahl konstant. Ferner werden die 
Messungen bei verschiedenen Tempp. durchgefiihrt, wobei sich die Lage des Umwand- 
lungspunktes im Spannungs-Dehnungsdiagramm yerschiebt. Vff. kommen durch 
thermodynam. Uberlegungen zum Ergebnis, daB bei der Umwandlung eine unstetige 
Anderung der Dehnung zl l stattfinden muB, die mit der Umwandlungswarme Q, der 
Temp. T u. dem Prod. aus Spannung u. Flachę K  durch eine der CLAPEYRONschen 

analoge Beziehung yerkniipft ist: d K/d T =  — Q/T-Al. Die Temp.-Abhangigkeit 
des Umwandlungspunktes ist mit dieser Gleichung yereinbar. Die Existenz der un- 
stetigen Langenanderung wird in einer Vers.-Reihe bestatigt, in der jeder Punkt des 
Spannungs-Dehnungsdiagramms in einer besonderen Probe des Materials erhalten 
wird, um elast. Naehwrkg. zu yermeiden. Denselben Erfolg erzielen Vff. bei groBerer 
Genauigkeit durch eine Apparatur, die eine Dehnung auf 100% binnen Sek. aus- 
zufiihren gestattet u. durch Registrieren des Abstandes je zweier Drahtspitzen an 
yerschiedenen Stellen des Kautschuks u. einer Feder zugleich Spannung u. Dehnung 
aufzeichnet. Auch durch diese Methode wird die Existenz einer Unstetigkeit der Deh
nung bewiesen. Die Umwandlungswarme berechnet sich eu 4-10-3 cal./ccm. Bei Roh- 
gummi wird eine starkę Naehwrkg. nachgewiesen; dagegen ist sie an vulkanisiertetn 
Gummi klein; dieser erleidet keine Umwandlung bei der Dehnung. (Koninkl. Akad. 
Wetensch. Amsterdam, Proccedings 32. 1235— 42. 1929.) E is e n s c h it z .

A. Frey-Wyssling, Untersuchungen iiber die Beziehungen zwischen dem Durćh- 
messer der Latexgefafie und der Kautschukgewinnung von Hevea brasiliensis. Es besteht, 
mit ungeniigender Allgemeingultigkeit, eine Beziehung zwischen dem Durchmesser 
der LatexgefaBe u. der Ausbeutc an Trockenkautschuk: Weite GrefaBe fuhren zu hohen 
Ausbeuten, wahrend das Gegenteil nicht immer zutrifft. Infolgedessen erscheint es 
zweifelhaft, ob man der Voraussage der zukiinftigen Gewinnung fimktionell den Durch
messer der LatexgefaBe zugrunde legen darf. (Arch. Rubbercultuur Nederl.-Indie 14. 
135—66. Marz 1930.) F r o m a n d i .

O. de Vries und R. Riebl, Die Zugfestigkeit von Java-P\antagenkautschuk. Einige 
im Jahre 1927 auftauchende Geruchte, nach denen der Plantagenkautschuk einen 
Ruekgang in seinen Zugfestigkeitseigg. erfahren hatte, werden an Hand von Zug- 
festigkeitsdaten aus den Jahren 1923— 1929 an First Latex Crepe u. Smoked Cheet 
entkćaftet, die das gerade Gegenteil, eine Zunahme der Zugfestigkeit u. des „Slope“-
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Wertes, erkennen lassen. (India Rubber Journ. 79. 419—20. 22/3. 1930. Buitcnzorg, 
Java, Kautschukpriifstation.) F r o m a n d i .

Rudolf Ditmar, Die Warmwilkanisation (Schicefelmlkanisation) von dunnuiandigen 
transparentem Gummiartikeln an Stelle der frUheren Vulkanisalion mit Schwefelchlorur. 
Die Einfuhrung der organ. Vulkanisationsbesehlcuniger brachte es mit sich, daB an 
die Stelle der Schwefelchlorurvulkanisation mehr u. mehr die Warmvulkanisation 
trat, ohne daB die Transparenz dunnwandiger Kautschukartikel damit eine EinbuBe 
erlitt. Ubersicht iiber die entsprechenden Vulkanisationsmethoden unter besonderer 
Beriicksichtigung ihrer Technik. (Gummi-Ztg. 44. 1452— 53. 11/4. 1930. Graz, Kaut- 
schuklaboratorium.) F r o m a n d i .

G. Dumonthier, Die Ultrabeschleuniger. Die ersten Ultrabeschleuniger, die auf
den Markt kamen, waren Verbb. vom Typ des dithiocarbaminsauren Zink, denen sich 
das Tetramethylthiuramdisulfid anschloB, das einen ausgezeichneten Ultrabeschleuniger 
darstellt u. infolge der groBen Beweglichkeit des einen S-Atoms Vulkanisationseffekte 
auch in Abwesenheit von freiem S erzielen laBt. Das Monosulfid (Thionex), das sich 
beim Behandeln des Disulfids mit NaCN bildet, ist in seiner beschleunigenden Wrkg. 
dem Disulfid ebenburtig, zeigt keine Tendenz zur Anvulkanisation u. ist hinsichtlich 
seines Verh. ais ein guter Beschleuniger anzusprechen. (Rev. gćn. Caoutchouc 7. 
Nr. 59. 7—8. Febr./Marz 1930.) F r o m a n d i .

W. Cecil Davey, Studien uber die Ozydation von Kautschukmischungen. Die 
Alterungseigg. teils beschleunigter, teils unbeschleunigter Mischungen ais Funktion 
ihrer Widerstandsfiihigkeit gegen 02 wurde mit Hilfe des zeitlich verlangerten Geertests. 
ermittelt, nachdem die Mischungen eine variierende Vorbehandlung erfahren hattenr 
Extraktion mit Aceton, Chlf. usw. Ais Kriterium diente in der Hauptsache die Zunahme- 
des Acetonextrakts. Die an Hand einiger Kurvenbilder wiedergegebenen Resultate. 
lassen sich folgendermaBen zusammenfassen:
Vulkanisierter Niedrig polymer. ^  Harzsubstanz ^  Oxydierte SubstanzL

Kautschuk Kautschuk (acetonl.) (Unl.)
(Chlf.-l.)

A. ^  B ^  C D
Die Hóhe des Vulkanisationskoeffizienten bestimmt die zeitliche Tendenz A—D  u. 
damit die Alterungseigg. allgemein. Die Widerstandsfiihigkeit gegen 02 wird durch 
Extraktion mit Aceton u. Chlf. erniedrigt. Die Ggw. eines hohen Geh. an oxydierter 
Substanz schiitzt vor weiterer Oxydation. (Trans. Rubber Ind. 4. 493— 98. April
1929.) F r o m a n d i .

Frank Bath, Der Hartgummistaub und seine. Verwendung. (Rev. gćn. Caoutchouc 7. 
Nr. 59. 20—22. Febr./Marz 1930.) F r o m a n d i .

P. W. Hutehinson, Die Fabrikation von Schwammkautschuk. (Rev. gćn. Caout
chouc 7. Nr. 59. 23—25. Febr./Marz 1930.) Fromandi.

F. Jacobs, Das Farben von Kautschuk. (Vgl. C. 1930. I. 2641.) Ubersicht iiber 
das Verh. in Kautschukmischungen u. iiber die Eigg. folgenderPigmente: RuB, PreuBisch- 
blau, Chromoxyd u. Chromgriin (21,8% PreuBischblau u. 78,2°/0 Blei- oder Zink- 
chromat), Cadmiumgelb, Arsengelb, Zinkgelb, Ockergelb, naturliches u. kiinstliches 
Eisenoxydrot, Indischrot, Toskanischrot, Venedigrot u. Zinnober. Diesen Mineral- 
farben stehen die organ. Farbstoffe gegeniiber, die einen immer breiteren Eingang 
in die Kautschukindustrie dank ihren ausgezeichneten Eigg. finden u. hinsichtlich 
ihrer physikal. u. chem. Klassifizierung naher beschrieben werden. (Rev. gćn. Caout
chouc 7. Nr. 59. 9— 18. Febr./Marz 1930.) F r o m a n d i .

H. C. Young, Die allgemeinen Faktoren der technischen und Werkskontrolle in  der
Kautschuk- und chemischen Industrie. (Journ. Soc. chem. Ind. 49. Transact. 165— 68. 
28/3. 1930.) F r o m a n d i .

— , Analysenmethoden fiir Kautschuhmren. Best. des Sb, des freien C, des Un- 
yerseifbaren, der Cellulose, des BaC03 u. des N. Auswertung u. Zusammenstellung der 
Resultate. (Rev. gćn. Caoutchouc 7. Nr. 58. 17— 19. Jan. 1930.) F r o m a n d i .

A. Chaybany, Die Kontrolle des Goldschuiefels. Neben dem freien S spielt der 
wirksame S eine groBe Rolle, der bei einer Temp. von ca. 150° unter Zerfall des Gold- 
schwefels sich bildet u. zusammen mit dem freien S den Vulkanisations-S darstellt. 
Die Best. des freien u. des wirksamen S gestaltet sich folgendermaBen: Eine bei 80° 
getrocknete Probe behandelt man wahrend 2 Stdn. mit k. CS2, verdampft den CS2 
u. wagt den Ruckstand. Eine andere Probe erhitzt man im Olbad auf 150°, eztrahiert

222*
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im  Soxhlct mit CS2 u. yerfahrt wie oben. Man erhalt so den Gesamtschwefelgeh. Die 
Best. des Geh. an Antimonoxyd geschieht durch Erhitzen von je 1 g mit u. ohne Wein- 
stcin auf ungefahre Siedetemp., Titration der beiden Filtrate mit 1/io'n- nachdem 
man das eine mit NaHC03 alkal. gemacht hat. Die Differcnz der beiden so erhaltenen 
Werte stellt den Geh. an Osyd dar. Verunreinigungen: Man gliiht den Goldschwefel 
mit dem doppelten Gewriclit an NH4C1, wobei folgende Rk. stattfindet: Sb2S3 + 
GNH.,C1 =  2SbCl3 + 3(NH4)2S; die Rk.-Prodd. sind fluchtig. Der Ruckstand wird von 
neuem mit NH4C1 bis zur Gewiehtskonstanz ausgegliiht. Durch Losen in W., Filtrieren, 
Verdampfen zur Trockne erhalt man die alkal. Verunreinigungen. CaS04: Man yerfahrt 
wie oben, nimmt den Ruckstand mit verd. HC1 auf, fallt das Ca" mit C204"  in essig- 
saurer Lsg., filtriert, gliiht in Ggw\ von H 2S04 u. wagt ais CaS04. Der Ruckstand voin 
Filtrat des Ca” kann ais SiO„ angesproclien wrerdcn. Mctalle: Man behandelt den Gold- 
selrwefel mit 1 NaOH-Lsg., der man etwas Na-Tartrat zugesetzt hat, filtriert, 
wascht den Ruckstand aus u. nimmt ihn mit Kónigswrasser auf, das die Metallsulfide 
lost, die wie ublich bestimmt wrerden. (Rev. gen. Caoutchouc 7. Nr. 59. 31—32. Febr. 
Marz 1930.) ___________________  F r o m a n d i .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Aktivierung von Proteasen 
durch Zusatz von Thiosauren oder dereń Salzen. — Z. B. wird eine Lsg. von 2 g Papain 
in 50 ccm W. u. 50 ccm 1/5-n. Di-Na-Citrat mit 1 g Na2S,03 versetzt, nach 10 Min. 
eine Lsg. von 100 g Gelatine in 1 1 W. zugegeben u. auf 40—50° erwarmt. Die Lsg. 
zeigt nach 4 Stdn. einen Siiuretitcr von 400. —  In  gleicher Weise wird Bromdin 
(Protease aus frischem Ananassaft) aktiviert; Casein lafit sich bei 40° mit der Protease- 
lsg. innerhalb von 4 Stdn. auf einen Sauretiter von 350 abbauen. — Wird Rohseide
1 Stde. bei 60° mit einer Lsg. von Papain, Na2S203 u. NH4-H2P04 behandelt u. dann 
mit verd. Seifenlsg. gewraschen, so wird vóllige Entbastung erzielt. — Lałex liiBt sich 
durch Behandlung mit einer Papainlsg. in Ggw. von NH4H2P04 u. Na2S203 wahrend 
einiger Stdn. bei 30° vollstandig koagulieren. (E. P. 324 651 vom 19/10. 1928, ausg. 
27/2. 1930. F. P. 677 662 vom 1/7. 1929, ausg. 13/3.1930. D. Prior. 14/7. 1928.) A l t p .

Anodę Rubber Co., London, Trocknen von Kautsdiukgegenslanden, dad. gek., 
daB man die durch Tauchen aus wss. Dispersionen auf Metallformen aufgebraehten 
Gummisehichten so trocknet, indem man die Temp. an der Motalhvand hóher hśilt 
ais die den Gegenstand umstreichende Luft. Auf diese Weise tritt eine Wasseryer- 
dampfung von innen nach auBen ein. Die Erwarmung der Formwande kann durch 
Widerstandsheizung erfolgen. Dieses Troekenverf. ist nicht nur. auf Kautschuk oder 
ahnliche Stoffe bcschrankt, es kann auch auf alle zur Hautbldg. neigcnden Stoffe 
angewandt werden (Casein, Albumin, Celluloseester, kiinstliclie oder natiirliche Harze 
u. dgl.). (Ung.P. 96 357 vom 21/12. 1927, ausg. 2/11. 1929. D. Prior. 17/1. 
1927.) G. Kónig .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
Edmund O. VOn Lippmann, Forłsdiritłe der Riibenzuckerfabrikalion 1929. (Be- 

ridU N r. 38.) (Chem.-Ztg. 54. Nr. 21. Fortschrittsber. 13—17. 12/3. 1930.) SiEBERT.

E. Paasch, Ursache und Bekampfung der Herz- und Trockenfaule. Die alte Ansicht, 
daB die Herz- u. Trockenfaule primar auf Phoma betae zuriickzufuhren ist, also eine 
parasitiire Krankheit sei, muB fallen gelassen weiden. Dagegen wird bestatigt, daB 
die Erkrankung eine physiolog. Stoffwechselkranklieit ist, ais Ursache der Aufnahme 
einer zu konz. Nahrstofflsg. aus dem Boden in Abhangigkeit von einer langeren oder 
kurzeren Durreperiode in der Zeit von Mitte Junł bis September. Vf. macht auf Grund 
seiner Anbauverss. besonders darauf aufmeiksam, daB neben der Trockenheit noch 
die Bodenrk. eine wichtige Rolle spielt bzgl. der Befallstarke. Da die Riibe ihre 
giinstigsten Wachstumsbedingungen in annaheind neutralem Boden findet, muB bei 
Diingungs- u. Kalkungsplanen neben dem durch Meereshohe, Grundwasserspiegel u. 
Bodengefiige bestimmten Feuchtigkeitsgeh. der Rubenfelder auch die Alkalitat der 
Boden untersucht u. beriicksichtigt werden. Dadureh ist ein wirksames Vorbeugungs- 
mittel gegen das Auftreten der Herz- u. Trockenfaule gegeben. (Ztrbl. Zuckeiind. 38. 
403—05. 5/4.1930. Herrschaft Heinrichau, Bez. Breslau.) Ta e g e n e r .

J. H. Pardo, Reinigungskmtrolle mittels der pn-Methode. Ais Hauptgrund fiir die 
unbestimmbaren Yerluste wird die nachlassige Reinigung des Saftes angesehen. Eine 
Herabminderung dieser Yerluste, die bei der augenblicklichen Lage der Zuckerindustrie
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von grofier Bedeutung ist, kann erreicht werden, wenn der geklurte Sftft auf der giin- 
stigsten Alkalitat gehalten wird. Eine genaue Kontrolle der Alkalitiit ist daher sehr 
wiehtig. Vf. liat in einer Zuekerfabrik in Peru pn-Messungen yorgcnommen u. dabei 
festgestellt, daB bei einem pn von 8,0—8,2 zwar die besten Safte erhalten werden, 
diese Alkalitat aber eine zu lange Absetzdauer bedingt, wodurcli die Leistungsfahigkeit 
der Fabrik beeintrachtigt wird. Ais beste Alkalitat wurde ein pH von 7,8 ermittelt. 
Bei dieser optimalen Alkalitat wurden P205-Bestst. ausgefuhrt, welcho einen P206-Geh. 
von 0,052% ergaben. Diese Zahlen beweisen die direkte Verwandtsehaft zwischen 
Phospliorgek. u. optimaler Alkalitat eines bestimmten Saftes. — Dureh eine genaue 
Kontrolle der Saftreinigung mit der pH-Best.-Methodc, wodurch die Kalkzugabe 
innerhalb der richtigen Grenzen innegehalten wird, kann eineVerbesscrung der Safte u. 
eine Verminderung der \mbestimmbaren Verluste erzielt werden. Der einzige Nachteil 
dieser Arbeitsweise ist der, daB etwa 20% mehr Prefikuehen entstehen. (Facts about 
Sugar 25. 220. 1/3. 1930.) T a e g e n e r .

K. Sandera, Krystallisation ,,nichtkrysłallisierenderSirupe. Dio Frage, ob dio 
alte Definition der Melasse, nach welcher sie der letzto Sirup ist, aus welehem dureh 
weitere Krystallisation Zucker prakt. nieht gewomien werden kann, noeh gelten darf, 
d. h. also, ob die Fabrikmelassen tatsachlieh ein stabiles ( n i e h t  krystalllisicrendes) 
System darstellen, wird vom Vf. eingehend beliandelt.

Auf Grund theoret. Erwagungen u. prakt. Verss. kommt Vf. zu dem wichtigen 
Ergebnis, daB sowohl kunstliche Zuckersirupe, ais auch Fabrikmelassen unter besonders 
giinstigen Verhaltnissen einer weiteren Krystallisation noch fahig sind. Daraus ergibt 
sich, daB die Melassen also kein stabiles System sind u. die Móglichkeit gegeben ist, 
dureh geeignete Verbesserung der Nachproduktenarbeit eino hóhere Zuckerausbeute 
zu erzielen. (Ztschr. Zuckerind. ćeehoslovak. Republ. 54. 333—38. 4/4. 1930.) T a e g .

J. J. Willaman und S. S. Easter, Faktoren, die die Farbę in Sorghumsirup 
beeinflussen. Der PFUND-Farbmesser (vgl. C. 1928. I I .  2686) bewahrte sich aus- 
gezeichnet zur Messung der Farbę, die neben dom Geschmack der wichtigsto Be- 
wertungsfaktor fiir den Sirup ist. Der gefarbte Glaskeil eines der Instrumente war 
gegen ein Spektrophotometer geeicht (Ablesungstabelle im Original). Zur pn-Messung 
arbeitete die H-Elektrode von B a il e y  sehr befriedigend, zuverlassig bis etwa 55° Brix. 
5 Proben Sorghumsirup zeigten eino geradlinige Beziehung zwischen Logarithmus 
der Konz. (Brixgrade) u. Farbstarke. Zur Yorhersage der Farbstarke bei Konz. des 
Sirups wurde eine Hilfstabello entwoffen. Die Farbstoffe des Sorghumsaftes andern 
ihre Farbo von sauer nach alkal. nieht, aber ihre Farbstarke linear mit dem ph- Beim 
Erhitzen yon verd. Sorghumsirup bei verschiedenen pn-Wertcn werden Farbstoffe 
u. Sauren erzeugt. Die Farbstoffmenge ist proportional der Temp., aber unabhiingig 
yom Anfangs-pn- Dieser ist in der Hauptsache bedingt dureh die pH-Abnahme par- 
allel zur Abnalime der Farbstarke. Beim Erhitzen von Glucoselsgg. in gleicher Weise 
erfolgt eine gewisso Zunahme der Farbę u. Abnahmo des ph. Wie bei Sorghum ist 
die Farbstoffbldg. proportional der Temp., unabhangig yom Anfangs-pH; dagegen 
verha.lt sich Invertzuekersirup infolge des Fructosegeh. ganz anders, indem eino sehr 
starkę Zunahme der Farbung eintritt, um so mehr, je hóher der pn- Wahrscheinlieh
beruht die meiste Farbstoffbldg. in Sorghumsirup auf der Ggw. der Fructose. In  
der _Fabrikpraxis wird die Farbstoffbldg. vorwiegend von dem Inversionsgrad der 
Saccharose, der Lange der Zeit u. der Hóhe der Temp. beeinfluBt, bei der der Saft 
gehalten wird, vorausgesetzt, daB die Rk. niemals alkal. wird. (Ind. engin. Chem. 
21. 1138— 45. Nov. 1929. St. Paul, Univ. of Minnesota.) G r o s z f e l d .

G. Bredemann. und O. Nerling, Quantitative Bestimmung der Zusammensetzung 
der Kartoffelsłarke nach Korngrojien. (Ztschr. Spiritusind. 53. 42—44. 13/2. 1930. 
Hamburg, Univ. — C. 1930. I. 2024.) G r o s z f e l d .

Sprockhoff, Die Korngrope bei der Kartoffelsłarke. Vf. zieht aus den von B r e d e 
m a n n  u. N e r l in g  (vorst. Ref.) gefundencn Zahlen den SehluB, daB die Unterschiede 
in der KorngróBe zwischen den einzelnen Qualitaten u. den nachstgelegenen nieht 
so groB sind, um wesentliche Qualitatsunterschiede dadurch in augenfalliger Weise 
zu charakterisieren. Man scheint daraus u. aus eigenen Verss. des Vf. den SehluB 
ziehen zu kónnen, daB die KorngroBe fur die Qualitat an sich nieht der ausschlag- 
gebende Faktor ist, da die kleinen Starkekórner nur mittelbar dadurch minderwertiger 
werden, daB sie wahrend der Fabrikation infolge langerer Fabrikations- u. Lagerzeit 
an Qualitat yerlieren. (Ztschr. Spiritusind. 53. 44. 13/2. 1930.) G r o s z f e l d .
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Sprockhoff und Parlow, Die Ergiebigkeit gro/ier und kleiner Kartoffelstarkekorner. 
Nach den Verss. zeigen dio kleineren Starkekórner in den besten Sorten Kartoffel- 
mehl in der Quellung hóhere Viscositat ais die groGen, sie sind daher von Natur nieht 
minder ergiebig ais die groBen, sondern umgekelirt. Erwiinscht ist, da der Minder- 
wert der kleinen Kórper nur durch die Fabrikation bedingt ist (vgl. vorst. Ref.), ein 
Fortschreiten der Technik dcrart, daB das Arbeitsverf. u. damit die Schadigung der 
kleinen Kórncr abgekiirzt werden. (Ztschr. Spiritusind. 53. 62— 63. 6/3. 1930. 
Berlin N. 65, Forschungsanst. f. Starkefabrikat.) Gr o s z f e l d .

XV. Garungsgewerbe.
Fritz Windisch, Oesunde Oarung — Vorbedingung fiir den A usstofi eines einwand- 

freien Bieres. Prakt. Angabcn fiir Erreiehung einer gesunden Garung u. Abstellung 
von Fehlern. (Wchschr. Brauerei 47. 128— 29. 15/3. 1930.) G r o s z f e l d .

Fritz Emslander, Eleklrizitat in Gar- und Lagertanks. I. Wie an Verss. mit 
Cu-Platte u. Al-Draht gezeigt wird (Lichtbilder im Original), sind Korrosionen von 
Al-Bottichen vielfach auf galvan. Strome zwischen diesen u. dem Cu-Kiihler darin 
bei StromschluB iiber Wasserleitung u. Erde zuriickzufiihren. Bei Emaillebottichen 
sind die Strome erheblich geringer, z. B. 133 hl-Bottich mit Cu-Kiihler 1,3, mit Fe- 
Kiihler 0,65 Milliampere. Durch Ersatz des Cu-Kiihlers durch Al-Kiililer wurde auch 
bei Al-Bottichen der Korrosionsstrom bedeutend vermindert. Bei BetongefiiBen wirkt 
dio Fe-Armierung des Beton ais Pol u. verursacht oft Schaden unterhalb der Sehutz- 
schieht, die schwer bemerkbar sind u. oft zu Geschmacksstórungen im Bier Veranlassung 
geben. Zudem werden die Kolloide des Bieres leieht durch die in Lsg. gehenden Metall- 
oxyde geschadigt. (Wchschr. Brauerei 47. 105— 10. 8/3. 1930. Regensburg.) Gd.

E. G. Stich, Zur Rentabilisierung der Spiritus-und Hefefabriken. Aus den Versuchs- 
reihen iiber den EinfluB von Sauerstoffzufuhr auf den Garungsrorgang (Kurvenzeichnungen 
u. Tabelle) geht hervor, daB letzterer von der Feinstverteilung des 02 in der Maische 
in hochstem Grade abhiingig ist u. daB Hóchstausbeuten an Hefe u. A. nur unter Be- 
achtung dessen zu erzielen sind. Die Yorteile bestehen in Kraftersparnis bei der Gar- 
station, den geringeren Anlagekosten der Kompressoren u. der Verringerung des Melasse- 
bedarfs fiir gleiche Ausbeuten. Die Anwendung des Stufengarrerf. ergibt eine wesent- 
liche Verringerung des gesamten Garraumes. (Chem.-Ztg. 54. 217—20. 238. 19/3. 1930. 
Mannheim, Lupinitgesellschaft.) G r o s z f e l d .

Paul Lindner, Bemerkungen zu dem Stichschen Feinliiflungsverfahren. Vf. ver- 
gleicht das Feinliiftungsyerf. mit den sog. Verbrennungsvorgangen im lebenden Organis
mus, wobei dann jedes roto Blutkórperchen etwa einem kleinen Luftblasehon nach 
St ic h  entspricht. Die meiste CO„ bei der Ausatmung ist ais Garungs-C02 anzusehen, 
von der der Mcnsch taglich etwa 1 kg, also an A. die gleiche Menge produziert. Merk- 
■\viirdig ist die Fettbldg. der Hefe in reinen stark Yerd. A.-Lsgg. bei Zuleitung von 0 2, 
die Vf. festgestellt hat, obwolil dabei aus O-reicheren Yerbb. wie Zucker u. A. O-armes 
u. C-reiehes Fett entsteht, was durch Verss. erwiesen ist. Mit 02 gesatt. Zuekerlsg. 
laBt vereinzelte Hefezellen darin sehr schnell verfetten u. zu einem Wachstum unfahig 
werden. Hieraus hat R u b n e r  irrtiimlich auf Vergiftung von Hefe durch kleinste 
Peptonmengen in 10%ig. Zuckerlsgg. geschlossen. Angeschlossen werden einige all- 
gemeine Betrachtungen iiber Beziehungen des Glykogengeh. zur Garungsenergio u. 
Widerstandsfiihigkeit der Hefe gegen Filulnis, Nachweis kleinster Mengen des Glykogens 
in der Hefe. Zur Best. der besten Wachstumstemp. (etwa 25°), die von der besten 
Giirtemp. (bei Bluttemp.) zu unterscheiden ist, wird das Prazipitometer von Sc h w e iz e r  

empfohlen. (Chem.-Ztg. 54. 238—40. 26/3. 1930. Charlottenburg.) G r o s z f e l d .

K. Seidel, Bestrahlung der Hefe. Aus den Zahlen u. der Kurvenzeichnung ist 
ersichtlich, daB die bestrahlten Hefen einen schnelleren Auftrieb besitzen ais die un- 
bestrahlten. Von der 3. (bei einigen Verss. von der 2.) halben Stde. ab laBt jedoch 
die Garkraft bedeutend nach, wodurch die Hefen gegeniiber den Kontrollhefen in 
der C02-Entw. zuriickbleiben. Der S-fórmige Ganrerlauf wird damit yerflaoht. Ais 
Erklarung fur die Gebackverbesserung kommen vielleicht oxydative Wrkgg., Spuren 
von 03, in Frage. (Ztschr. ges. Getreidewesen 17. 35—37. Febr. 1930.) G r o s z f e l d .

P. Kolbach, Die Bedeutung der Aciditat im  Werdegang des Bieres. Zusammen- 
fassende Erórterungen iiber den EinfluB der [H'j auf den Starkę- u. EiweiBabbau 
beim Maischen, auf die Bruchbldg. u. Bitterstoffumwandlung beim Hopfenkochen u.
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auf die Eigg. des fertigen Bieres. (Wchschr. Brauerei 47. 145— 49. 163—68. 5/4. 
1930.) K o l b a c h .

D. S. Glenn und W. V. Cruess, Einige Faktorem, die die Knjsłallisation von
konzentrierten Traubensdflen und Traubensirupen beeinflussen. Traubensirupe krystalli- 
sierten bei 3-monatigcr Aufbewahrung nicht, wenn nicht krystallin. oder fester Fremd- 
stoff dem Sirup zugesetzt war. Zusatz von Glucosekrystallen bewirkte Einsetzen der 
Krystallisation. Der auskrystallisierende Zucker bestand nur aus Glucose; daneben 
waren Tartrate vorhanden. HeiB gepreBter Traubensaft liefert einen Sirup, der nicht 
bei so niedriger Konz. krystallisiert wie solcher aus k. geprefitem Saft. Im  weiBen 
Sirup liegt, soweit sich bis jetzt beurteilen laBt, der krit. Punkt fiir die Krystallisation 
bei 70° Ba l l in G, im roten Sirup hóher. (Fruit Products Journ. Amer. Vinegar Ind. 9. 
248— 49 April 1930. California, Univ.) GROSZFELD.

M. A. Joslyn, H. B. Farley und H. M. Reed, Die Wirkung von Temperatur 
und Erliitzungszeit auf die Extraktion des Farbstoffs aus rotsaftigen Weintrauben. Ein 
Erhitzen bei der Extraktion beeinfluBt Konz. u. Art der Farbung. Die Farbstśirke 
nimmt langsam mit der Temp. von 20—70° zu, rasch von 70—90°. Die Zunahme der 
Farbstarlco mit der Zeit der Behandlung crfolgt rascher bei 70° u. 60° ais bsi 40° u. 50°. 
Der Gerbstoffgeh. des Saftes andert sich je nach Zeit u. Temp. des Erliitzens ungefiihr 
wie die Farbstarke. Erlauterung des Verh. von Zeit u. Temp. gegen Farbstoffe u. Tannin 
an Hand von drei graph. Darstst. (Ind. engin. Chem. 21. 1135— 37. Nov. 1929. 
Berkeley, Univ. of California.) G r o s z f e l d .

Riłdiger und K. Sichert, Schweflige Saure und Milchsaure bei der Obstweinbereitung. 
Nach den Verss. lieBen sich aus sehr saurearmen Birnen, aus denen mit S02 auch in 
verlialtnismaBig groBen Mengen keine brauchbaren Weine mehr erhalten wurden, 
mit Hilfe Von Milchsaure noeh sehr ansprechende Obstweine erzielen. Der erforderliehe 
Zusatz lag zwischen 2—6 g 50°/oig. Handelssaure im 1, meist liefern 4 g derselben die 
besten Werte. Die kondensierende Wrkg. der Milchsaure war auch bei 2—3 g/l wesentlich 
groBer ais S02-Zusatze bis 0,9 g, namentlich bei hohem Anfangsgeh. an Essigsaure 
bei einem bakterienreichen Wein. Der naturliche Saureabbau wird durch Milchsaure 
nicht erheblich beeintraehtigt. (Wein u. Rebe 11. 560—68. April 1930. Hohenheim 
u. Weihenstephan.) G r o s z f e l d .

Ferdinand Flury, U ber die medizinische Bedeutung des Heidelbeerweins. (Miinch. 
med. Wchschr. 77. 397—98. 7/3. 1930. Wiirzburg.) F r a n k .

A. Steinmetz, Kondensationsanlagen. Zeichnung, Abbildung u. Beschreibung 
der Wirkungsweise einer besonderen Anlage. Fiir GroBraumbildner ist kiinstliche 
Luftzufuhr durch ein Geblase vorteilhaft. (Dtsch. Eąsigind. 34. 153— 57. 11/4. 1930. 
Berlin-Sudende.) GROSZFELD.

Staiger, U ber Bestimmung der Garzeit und Triebkraft der Hefe. Nach den ver- 
gleichenden Verss. iiber Garzeit im Teig, Triebkraft in Zuckerlsg. u. Teigvolumcn- 
zunahmo in Zylinder wurden die fruheren Ergebnisse bestatigt gefunden, wonach die 
Garzeitbest. der Hefe im Teig zur Beurteilung von Backerhefen den prakt. Anspriichen 
am besten entspricht. Die beiden anderen Verff. benotigen also stets eine Erganzung 
hierdurch u. liefern bisweilen abweichende Ergebnisse. (Brennerei-Ztg. 47. 75. 23/4. 
1930. Berlin N 65. Inst. f. Garungsgewerbe.) G r o s z f e l d .

H. Lundin, O. Oehlin und J. Ellburg, tJber die gasvolumetrische Methode zur 
Bestimmung der Kohlensaure im Bier. Es wird ein vereinfacliter App. nach VAN Sl y k e  
beschrieben ( (juerschnittszeichnung im Original) u. dessen Wirkungsweise mit dem 
alterenAbsorptionsverff. nach L a n g e r  u. Sc h u l z e  verglichen, wobei gleiche Ergebnisse 
erhalten wurden. Beschreibung u. zeichner. Erlauterung eines prakt. Verf. zur Uber- 
fiihrung des Bieres aus der Bierflasche in den 750 ccm Kolben, auch bei nur sehwach 
wirksamer Yakuumpumpe. Weitere Angaben iiber Herst. eines geeigneten Hahnfettes 
(aus 5 g Paragummi + 25 g Vaseline, 1—2 Stdn. bei 200° gemischt) fiir die Hahne 
des v a n  SLYKE-App., Herst. carbonatfreier NaOH, Korkbohrer mit Stahlspitze nach 
K r a u s e  sowie Storungen der C02-Best. durch Ggw. von A. Tabellen iiber beobachtete 
Anderungen des C02-Geh. von Bier wahrend der Garung u. Lagerung. (Wchschr. 
Brauerei 47. 121—24. 137— 40. 22/3.1930. A.-G. Stockholmer Brauereicn.) Gr o s z f e l d .

E. Klaus, Bełriebskontrolle und Sudhausarbeit. Beschroibung der erforderlichen
Probenahmen u. Analysen, sowie Auswertung der erhaltenen Zahlen auf Grund von 
Beispielen aus der Brauereipraxis. (Allg. Brauer- u. Hopfen-Ztg. 70. 421—24. 29/3. 
1930. Breslau, K ip k e  Brauerei A.-G.) K o l b a c h .
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XVI. Nałirungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
Torąuato Gigli, Zum Vorschlag der Yerwendung von Salicylsdure zur Verhiiiderung 

der Garmig von Tomatenkonsewen. Vf. warnt yor der Anwendung von Salicylsiiure 
zur Konservicrung von Tomatenkonserven. Die vorgesehlagene Menge von 3 bis 4 g 
auf 2 Liter Tomatensaft fiihrt in der fertigen Jvonserve zu einem Geh. von mehreren 
Prozent Salicylsiiure. (Boli. chim. farmac. 69. 141— 43. 28/2. 1930. Pisa.) GRIMME.

K. Mohs, Zum Backfahigkeitsproblem. Es wird auf die Vorstellung hingewiesen, 
daB bei der Bldg. des Samens oder im sich bildenden Mehlkern bei einem gewisscn 
Grade der Entwasserung bereits die Gele Gliadin u. Glutenin sich adsorbieren u. den 
Kleberkomplex bilden. Fiir den Abbau oder die Veranderungen des Klebermolekiils 
sind moglicherweise neben dem physikal. Zustand auch die chem. Zus. u. chem. Struktur 
von groBcr Bedeutung, woruber Vf. Unterss. ausfiihren lassen will (vgl. K u h l , nachst. 
Ref.!). (Ztschr. ges. Getreidewesen 17. 2G—27. Febr. 1930. Berlin N 65. Inst. f. 
Mullerei.) G r o s z f e l d .

Hugo Kiihl, Die Biuretreaktion in der Getreidechemie. Die Biuretrk. wird nach 
Vergleichcn mit Literaturangaben am besten wie folgt ausgefiihrt: Zu 94 ccm des 
Auszuges zu untersucliender Mehle 50:1000 werden 6 ccm 0,1-n. NaOH zugesetzt 
u. dann auf 50° erwarmt, dazu gibt man 10 Tropfen 2°/0ig. CuS04-Lsg. aus einem Tropf- 
glas u. mischt durch Umriihren mit dem Thermometer. Die Farbę wird genau fest- 
gestellt; dann wird zum Sieden weitererhitzt u. nochmals beobachtet. Die Bk. der 
nichtabgebauten EiweiBstoffe, reieh an CO-NH-Gruppen ist rein violett. An Bei- 
spielen wird gezeigt, daB die Rk. bei frischen Mehlen von der bei Mehlen nach 9 Monaten 
Lagerung abwreicht, also zum Nachweis des Mehlalters verwrendet werden kann. Bei 
alten Mehlen ist die Rk. schon bei 40° schwacher u. schlagt bei weiterem Erwarmen 
eher in gelb um ais bei frischen Mehlen. Der EinfluB von Maltose oder Diastase auf 
die Rk. wrar belanglos. (Ztschr. ges. Getreidewesen 17. 28—32. 67—70. Febr. 1930. 
Berlin N. 65. Inst. f. Mullerei.) G r o s z f e l d .

Albert Miiklhaus, Wird durch Bestrahlung mit der Ultralampe die Backfdhigkeit 
des Mehles rerbessert ? Durch Bestrahlung des Mehles vor dem Anteigen oder der 
Hefe vor der Venvendung konnte in den anschlieBend ausgefiihrten Backverss. keine 
Anderung in den Ausbeuten an Teig, Brot u. Gebackvol. beobachtet werden. Auch 
bei Bestrahlung des Teiges wahrend des Knetvorganges oder des Sauerteiges (Yollsaueres) 
wahrend der Reifezeit traten keine Anderungen ein, auBer daB bei Mehlen von gelb- 
lichem Farbton eine schwrache Aufhellung der Krume erfolgte. (Ztschr. ges. Getreide
wesen 17. 32—35. Febr. 1930. Berlin N. 65. Inst. f. Biickerei.) G r o s z f e l d .

RoBler, Die Verivendung von Pjlanzenlecithin bei der Teigicarenlierstellung. Im  Hin- 
blick auf die Ausfiihrungen von H a u p t  (C. 1930. I. 2187) wird die Verwendung von 
Pflanzenlecithin befiirwortet u. dessen vorteilhafte Wrkg. besonders zur Beseitigung des 
pappigen Geschmackes von Wasserteigwaren dargelegt. Auch die selione Gelbfarbung des 
Leeithinpraparates ist vorteilhaft, da sie auch nach dem Kochen der Nudeln erhalten 
bleibt. (Dtsch. Nahrungsmit-tel-Rdsch. 1930. 50—52. 3/4. 1930. Zittau.) G r o s z f e l d .

Edmund B. Bennion, Die Verwendung von Nahrungsmittelfarben in der Kuchen- 
bdekerei. Behandelt werden die gebrauchlichen natiirlichen u. kiinstliehen Farbstoffe, 
Farbstoffpraparate, dereń zwreckmaBige Anwendung u. Eignung fiir Mehlbackwaren. 
(Food Manufacture 5. 105—06. April 1930.) G r o s z f e l d .

Th. V0n Fellenberg, Uber den Arsengehalt naturliclier und mit Arsenprdparaten 
behandelter Lebensmiltel. (Biochem. Ztschr. 218. 300—317. 28/2. 1930. —  C. 1930. 
I .  1239.) G r o s z f e l d .

Minoru Mashino, Uber die Reinigung des Proteins der Sojabohne. I I .  Einflufi von 
TFoŝ er auf die Reinigung durch niedrigere Alkohole. (I. vgl. C. 1928. I. 80.) Mit 
wachsendem °/0-Geh. W . wachst die Gesamtmenge der extrahierten Substanzen; 
die extrahierte Kohlenhydratmenge erreicht ein M;rximum bei einer 70°/oig. Lsg. 
von Methylalkohol u. bei einer 40%ig- Lsg. von A. Die Verunreinigungen des Proteins 
werden durch Methylalkohol besser extrahiert ais durch A. (Journ. Soc. chem. Ind., 
Japan [Suppl.] 32. 312B— 13B. Nov. 1929. Tokio, Industr. Forschungsinst.) W r e s c h .

H. Drake-Law, Yanille: Sortenund Qualitatsslufen. I I . (I. vgl. C. 1929. I I .  2952.) 
Die Sortierung erfolgt zunachst nach Beschaffenheit der geernteten Schoten. Dann 
werden aber auch Qualitatssorten je nach Produktionsgebiet unterschieden. Bei 
Bourbonvanille kennt man weich u. hart getrocknete, von denen erstere am wTert- 
vollsten ist. Javaschoten werden in yerschiedenen Qualitaten geliandelt. Tahiti-
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schoten waren fruher wohlfeiler ais Bourbonware, kommcn dieser abor jetzt ziemlieh 
gleioh. Vanille aus Gouadeloupe ist von unschonem Aussehen u. scharfem Aroma, 
daher die billigste Ware. (Food Manufacturo 5. 101—03. April 1930.) G r o s z f e l d .

Julius Obermiller, Die Konservierung von Fleisch oder Fisch mul ahnlichen 
Sioffen bei beliebigcr durch die 1 Yitterung gegebener Temperatur durch einfache Luft- 
behandlung. Fiir die Bespiilung von Fleisch oder Fisch mit Luft zwecks Konservierung 
sind Temp., Starkę der Luftbewegung u. Feuclitigkeitsgrad derselben von Bedeutung. 
Bericht iiber Verss., nach denen die relatiye Luftfeuehtigkeit um so hóher ansteigen 
kann, je starker die Luftbewegung ist. Zahlenangaben fiir zweckmafiigste Einstellung. 
Die Haltbarmaehung beruht darauf, daB die Obcrfiache des Fleisches austrocknet, 
wahrend das Innere von Natur keimfrei ist. Hinweis auf D. 11. P. 462921 (C. 1929.
I. 164). (Ztschr. Fleisch-, Milchhyg. 40. 291—94. 15/4. 1930. Berlin.) Gr o s z f e l d .

D. H. Killeffer, Haltbarmaehung von Fleisch und Fisch mit Kohlendiozyd. Nach
der vorlaufigen Unters. ergab sich, dafi Fleisch u. Fisch in C02-Atmosphare gefroren 
langer frisch blieben ais in Luft, darauf beruhend, daB von Fleisch u. Fisch CO„ ab- 
sorbiert u. durch Sinken des pn die Entw. der Bakterien, wenn nicht vóllig verhindert, 
so doch stark gehemmt wird. Sinken der Bakterienzahl auf 0—7°/0 gegenuber Luft 
bei Kulturen aus Niihragarplatten mit NaOH allcalisiert, Zimmertemp., 1—5 Tage. 
Nur bei B. Typhosus 100%, Faeces 55°/0, Urin 45°/o- (Ind. engin. Chem. 22. 140— 43.' 
Febr. 1930. New York, 52 Vanderbilt Ave Dry Ice .Corp.) G r o s z f e l d .

— , Praktische Winkę fur Farbstoffverbraucher. Es werden die verschiedenen 
Punkte, die bei Bezug u. Anwendung der Farbstoffe, besonders auch bei dereń Lsg., 
Mischung, Mengenverhaltnissen zu beachten sind, besprochen. Kurze Angaben zur 
Priifung auf giftige Farben wie Pikrinsiiure, Yiktoriagelb, Aurantia u. Aurin, die alle 
Wolle u n d  CeUuloseacetat gelb farben. (Food Manufacture 5. 113— 14. April 
1930.) G r o s z f e l d .

W. Lepper, Zur Wasserbestimmung durch Destillation mit Tetrachlordthan. An- 
schlieBend an die Verss. von P r it z k e r  u . J u n g k u n z  (C. 1929. I I .  2122) angestellte 
Verss. mit dem App. von Ta u s z  u . Rumm (C. 1926. I. 2263) zeigten, daB der W.-Geh. 
von Saccharose damit infolge Zers. zu lioch angezeigt wird. Es bedarf der Nachprufung, 
bei welchen Stoffen Tetrachloriithan, das feucht Metali angreift, gegen Alkalien emp- 
findlich ist u. unter gewissen Bedingungen HC1 abspaltet, zur W.-Best. iiberhaupt 
zulassig ist. (Ztschr. Unters. Lebensmittel 59. 79—81. Jan. 1930. Augustenberg 
i.Baden, Staatl. Landwirtsch. Versuclisanst.) GROSZFELD.

Anneliese Niethammer, Beitrage zur Mehhnikroskopie. Zu den Priifungen dient 
eine kleine Mikrogaskammer, bestehend aus einem hohlgeschliffenen Objekttrager u. 
einem Sublimationsringe, auf den das Dcckglas kommt. Das zu priifende Gut kommt 
in Pulverform auf das Deckglaschen u. wdrd mit Eg. angefeuchtet; in die Hohlung 
des Objekttragers kommt 1 Tropfchen konz. HC1, dereń Diimpfe charakterist. Fiirbungen 
u. Fiillungen hervorrufen: Klappertopf grun, Wachteliceizen schwarz, Komrade blau 
Mutterkorn blutrot, Wicken rosa, ebenso Roggen. (Ztschr. ges. Getreidewesen 17. 41. 
Febr. 1930. Prag, Deutsche Techn. Hochschule.) G r o s z f e l d .

Szelinski, Kritisclies zum Nacliweis von Milćhfalschungen. Durch Unterss. einer 
groBeren Reihe von typ. krankhaft veranderten, ungewasserten Milehproben nairde 
stets ein n. Gefrierpunkt (—0,530—0,560°) beobaehtet. Abweichungen nur bei vollig 
abnormen zahfl. Schleimen, die nicht mehr ais Milch angesprochen werden kónnen. 
Zusammenstellung einiger gleichsinniger neuerer Literaturangaben. (Chem.-Ztg. 54. 
173—74. 1/3. 1930. Dessau, Chem. Unters.-Amt der Anhalter Kreise.) G r o s z f e l d .

E. Cattelain und L. Bliecq, tlber heute gebrauchliche Verfahren zum Nachweis 
von Milchicasseningen, im  besonderen uber die vereinfachte Jlolekularkonstantę. Nach 
kurzer Bespreehung der Refraktometrie des Milchserums, der Kryoskopie u. der Be- 
rechnung auf Grund der Trockenmasse, ihrer Grundlagen sowie Vor- u. Nachteile 
wird die vereinfachte Molekularkonstante (C. M. S.) von Ma t h ie u  u . F e r r ć  (C. 1914.
I. 1020), wie der Gefrierpunkt der Milch auf dem osmot. Gleichgewicht von Milch u. 
Blutserum der Kuh sowie auf selbsttatige Einstellung dieses Gleichgewichtcs durch 
NaCl bei Fehlen geniigender Lactosekonz. beruhend beschrieben. Die Bereehnung 
der scheinbaren C. M. S. erfolgt durch Addition der g Lactose im 1. Milch + NaCl, 
in isoton. Menge Lactose umgerechnet (1 g NaCl =  11,9 g Laetose). Bei Bereehnung 
der wahren auf Milchserum bezogenen C. M. S. wird das Vol. von Fett (D. 0,93) u. 
Casein (D. 1,35) beriicksichtigt, also ein entsprechend (im Mittel um 5) hoherer Wert 
gefunden. Diese wahre C. M. S. liegt niemals unter 70, im Mittel bei 73—75 u. kann
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vereinzelt uber 80 gehen; sio leistet die gleichcn Dienste wie der Gefrierpunkt aucli 
zur Unterscheidung von krankhaft veranderter u. gewasserter Milch, ist aber einfacher 
u. rascher zii ermittełn, da nur Best. von Lactose u. NaCl erfordcrlich sind. (Journ. 
Pharmac. Chirn. [8] 8. 455—59. 510—18. 1/12. 1928.) G r o s z f e l d .

C. G. Pettersson, Servik, Schweden, Kcmservieren von Pflanzenkrópfen u. dgl. 
Man sehichtet Kartoffelkraut oder Wurzeln mit dazwischenliegenden Lagen von kon- 
scrvierend wirkenden Stoffcn, z. B. geldschtem Kalle, u. Kohle oder W. absorbierenden 
Mitteln auf. (E. P. 313 946 vom 29/10. 1928, Auszug veroff. 14/8. 1929. Prior. 
20/6. 1928.) Sc h u t z .

E. Schleck, Borlin-Hormsdorf, Behandlung von Getreide. Man setzt dem Getreide 
W. zu u. bringt dio feuchte M. zwischen zwei mit einer Stromquello verbundene Elek- 
troden. Das Getreide wird dabci erwarmt u. befiihigt, eine gróBere Menge Feuchtigkeit 
aufzunehmen. (E. P. 313 979 vom 20/1. 1928, ausg. 18/7. 1929.) Sc h u t z .

Metallgesellschaft A.-G. (Erfinder: Alfred Datz), Frankfurt a. M., Trocknen 
von Saftfriichten aller Art durch getrennte Eindickung des abgeschiedenen Frucht- 
saftes, 1. dad. gek., daB der eingedickte Fruchtsaft dem Jtohmaterial vor der Pressung 
zugesetzt wird. —  2. dad. gek., daB das aus der Mischung von eingedicktem Fruchtsaft 
aus Rohinaterial erhaltene Prefigut ohne Nachtrocknung in geeigneter Weise geformt 
wird. (D. R. P. 495 220 KI. 53 c vom 1/11. 1928, ausg. 3/4. 1930.) Sc h u t z .

Wilhelm Klapproth, Nicder-Ingelheim a. Rh., Verfahren zur Eztrakticm von 
Coffein aus Kaffeebohnen mit Wasser. Zu dem Ref. nach F. P. 676 282; C. 1930. I. 
2651 ist nachzutragen, daB die Estraktionsfl. fortwahrend mit Losungsmm. wie Chlf., 
Bzl. usw. von dom aufgenommencn Coffein befreit wird. Die Bohnen werden hierauf 
getrocknot u. sind unmittelbar zum Rósten fertig. Die Extraktionsfl. nimmt im Laufe 
der Zeit Extraktstoffe auf, ohne daB hierdurch das Losungsvermógen fiir Coffein er- 
niedrigt wird. (E. P. 314 059 vom 4/6. 1929, Auszug veróff. 14/8. 1929. D. Prior. 
22/6. 1928.) A l t p e t e r .

Kristen Jensen Bisgaard, Karby b. Nykjobing, Danemark, Vorrichtung zur 
Vergróflerung des Fettgehaltes von Zentrifugenmilch durcli Zusatz eines vegetabil. Óles, 
welches mit der Milch durch Umriihren gemischt wird, 1. dad. gek., daB im Behalter 
unterhalb des Riihrwerkes eine leicht herausnehmbare Scheideplatte angeordnet ist, 
welche mit Lochem versehen ist, die an der Oberseito durch Kappm  abgedcckt sind, 
dereń Offnungen wechselweise nach der einen oder anderen Seite gorichtet sind. —
2. dad. gek., daB die Scheideplatte ais Markę fiir das Mischyerhaltnis zwischen Ol u. Milch 
dient, indem sie in dem Behalter in einer solchen Hóho angebracht ist, daB ihre Hóhe 
die Menge der Milch u. der oberhalb der Platte befindliche Raum dio Menge des Oles 
bestimmt. (D. R. P. 494872 KI. 53 g vom 1/7. 1928, ausg. 31/3. 1930.) Sc h u t z .

M. Flubacher, Mullheim, Thurgau, Schweiz, Konservierung von Futtermitteln. 
Zu dem Ref. nach Schwz. P. 124 090; C. 1929. I. 2713 ist nachzutragen, daB die 
Futtermittel wio Klee, Wicken, Mais, unmittelbar naeh dem Schneiden in luftdichte 
Behalter gestampft u. wahrend des Stapelns mit einer 3%ig. Lsg. des Salzgemisches 
bespriiht u. schichtweise festgepreBt werden. Das Bespruhen der Pflanzen kann auch 
vor dem Schneiden erfolgen. (E. P. 285 939 vom 22/10. 1926, ausg. 22/3. 1928.) A ltp .

Theodor Schweizer, Halle a. S., Haltbarmachung von saftigen Futtermitteln 
pjlanzlićher Art mittels des elektrischen Stromes. (D .R . P. 495 244 KI. 53 g vom 18/9. 
1924, ausg. 4/4. 1930. Schwz. Prior. 10/1. 1924. — C. 1926. I. 3580 [Schwz. P. 
106 942].) ___________________  Sc h u t z .

[russ.] Wassili Grigorjewitsch Wassilewski, Trockenmilchfabrikation. Moskau: Knigossojus 
1930. (130 S.) Rbl. 1.20.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
H. Mielek, Gedanken uber die modeme Fetthartung. Das kontinuierliehe Hartungs- 

verf. nach Lush u. Bolton hat sich nicht bewahrt. Vf. glaubt in dem A. P. 1 730 609 
(C. 1930. I. 421) von Grossmann die Mógliehkeit gegeben, eine Ni-Kieselgursubstanz 
von hoher Aktiyitat zu schaffen, die zu kontinuierliehem Arbeiten tauglich sei. —  Den 
Hartungsduft fuhrt Vf. auf das Glycerin bzw. auf Mono- u. Diglyceride zuriick, denn 
er erhielt bei der Hydrierung reinsten doppelt rektifizierten Glyeerins denselben typ.
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Duft. Es diirfte schwer soin, vollkommen nichtduftende Hartfetto zu erzcugen. (Seifen- 
Bicder-Ztg. 57. 241— 43. 3/4. 1930.) H. H eller .

Kurt Taufel und Josef Muller, tJber den Męchanismus der Olsaureranzigkeit 
(Vgl. C. 1930- I. 2332.) Verss. an Ólsaure u. ihrem Atliylester, dio in flaehen Sclialen 
Licht u. Luft bis zur stark wahrnehmbaren Ranzigkeit ausgesetzt wurden, mit dem 
Ziel der Isolierung u.Identifizierung der Abbauprodd. Da dielsolierung der entstandenen, 
dureh Rk. mit fuchsinschwefliger Saure nacliweisbaren Aldehyde nieht glatt gelang, 
wurde mit alkal. Permanganat oxydiert, dio so gebildeten Sauren mit BaCl2 fraktioniert 
gefallt u. aus dem Ba-Geh. der Ndd. auf die zugrunde liegende Saure geschlossen. Es 
scheinen nachgewiesen zu sein: Essig-, Butler-, Propion-, Valerian-, Heptyl-, Capron-, 
Capryl- u. Pela.rgonsa.ure. (Biochem. Ztschr. 219. 341— 48. 25/3. 1930. Munchen, 
Univ.-Inst. f. Lebensmittelehemie.) H . H e l l e r .

M. Klutschnikowa, Einflup der Art des Trocbiens auf die chemischen Konstanten 
der Fette. Vf. untersuchte den EinfluB der Trocknungsart auf die Gesehwindigkeit 
des Trocknens bis zur Gewichtskonstanz u. die chem. Konstanten des Fettes bei der 
Fettanalyse dureh Extraktion. Am schnellsten wird Gewichtskonstanz beim Trocknen 
im H2-Strom auf dem W.-Bad erreicht. Trocknen der Ole auf dem W.-Bad, sowohl 
im offenen Kolbcn, wie im H2-Strom, hat auf die Jodzahl usw. des Oles keinen EinfluB. 
Beim Erhitzen im Trockenschrank auf 95—105° wird die SZ. u. VZ. von Leinól erhóht, 
die Jodzahl sinkt. (Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 1930. No. 1 [54]. 
37— 40. Krasnodar.) Sc h ó NFELD.

H. Jesser, Was versteht man unter Nupoll Vf. versteht, zum mindesten im Klein- 
handel, entsprechend der allgemeinen Auffassung der Verbraueher, unter NuBól nur 
Ol aus Walniissen, nieht dagegen ErdnuBol, das im GroBhandel bisweilen ais NuBol 
gehandelt wird. (Dtsch. Nahrungsmittel-Rdsch. 1930. 52—53. 3/4. 1930. Stuttgart, 
Untersuchungsamt der Stadt.) Gr o s z f e l d .

Alan Porter Lee, Die brasilianische Babassupalme. Schilderung der Gewinnung 
des BabassunuBóles. (Oil Fat Ind. 7. 91—93. 107. Marz 1930.) Sc h ó NFELD.

A. Heiduschka und E. Agsten, Beitrage zur Kenntnis des Babassufettes. Das 
Babassufelt wird seit einigen Jahren in der Margarinefabrikation an Stelle von Cocos- 
oder Palmkernfett verwendet u. stammt aus den Fruchtkernon einer in Brasilien heim. 
Olpalme, welehe zu den Orbigniaarten gehort. Die 140—250 g schwere NuB enthalt 
in einer harten Sehale bis zu 4 Kerne, welche 3,5—5 g wiegen u. bis zu %  aus Fett 
bestehen. Dieses ist dem Cocos- u. Palmkernfett sehr ahnlich u. seheidet wie diese 
bei langsamem Erkalten der Fl. kugelfórmige Krystalle aus. Fur vorliegende Unters. 
wurde das Fett w. ausgepreBt u. uber Na2S04 filtriert. Das klare, goldgelbe Ol er- 
starrte bei Raumtemp. butterartig. Konstanten: D .1004 0,8656, D .164 0,9253, F. 24°, 
E. 21,4°, Zahigkeit =  3,08 Englergrade, SZ. 5,21— 8,45, VZ. des sauren Fettes 248,72, 
des neutralen Fettes 248,37, Hehner-Z. 87,88, Reichert-Meissl-Z. 5,39, Polenske- 
Zahl 11,85, K irschner-Z. 0,83, JZ. 15,95; LiEBERMANN-VoGTsche Rk.: 3 Tropfen
Ol mit Gemisch von 20 Tropfen Chlf., 40 Tropfen Aeetanhydrid u. 3 Tropfen H2S04 
geschiittelt; kurz farblos, dann rosa, griin, spater gelb, grauschwarz, blaugriin, gelb. 
Rkk. mit Cocos- u. Palmkernfett ahnlich, aber nur Cocosfett gibt eine ca. 1 mm hohe 
farblose Schicht iiber der gefarbten. — Die wie ublich hergestellten Gesamtfettsauren 
sind weiB u. riechen schweiBahnlich. Konstanten: D .10°4 0,8348,'D .154 0,9014, F. 24,20°, 
E. 22,2°, SZ. 257,58, danach Mol.-Gew. 217,85, VZ. 260,63, danach Mol.-Gew. 215,3 
(Anwesenheit von Anhydriden), JZ. 16,25. Die mit W.-Dampf nieht fluchtigen Fett- 
sauren zeigten F. 29,5° u. Mol.-Gew. 230,9. Ihre Unters. nach dem Pb-Salz-A.-Verf. 
von V arren trapp-T w itche ll u . dem Ba-Salz-Verf. von F a rn s te in e r  ergab, 
daB keine mehrfaeh ungesatt. Fettsauren, sondern nur ólsaure im Babassufett vor- 
kommen. Das Verf. von F ach in i u . D o rta  ergab kein positives Resultat. — Sodann 
wurden die Gesamtfettsauren im Hochvakuum fraktioniert u. 11 Fraktionen er
halten, dereń VZ. u. JZ. bestimmt wurden. Aus diesen Kennziffern konnte die 
qualitative Zus. der einzelnen Fraktionen berechnet werden. Diese Werte ergaben 
folgende quantitative Zus. der Gesamtfettsauren in % : 0,1 Capron-, 6,5 Capryl-, 
2,7 Caprin-, 45,8 Laurin-, 19,9 Myristin-, 6,9 Palmitin-, 18,1 Ólsaure. Um die Richtig- 
keit dieser Ergebnisse zu priifen, wurde ein kunstliches Gemisch dieser Fettsauren 
in dem errechneten Verhaltnis hergestellt. Dasselbe stimmte bzgl. VZ., Reichert- 
Meissl-Z. u. Polenske-Z. mit dem naturlichen Sauregemisch gut iiberein. (Journ. 
prakt. Chem. [2] 126. 53— 64. Marz 1930. Dresden, Techn. Hochseh., u. Wilhelmsburg,
Lab. yon Sc h l in k  u . Co .) L in d e n b a u m .



3500 H xvn. F e t t e ; W a c h s e ; Se i f e n ; W a s c h m it t e l . 1930. I.

H. SchloBberg-Jaescha, Anderuńgen des Baumwóllsaatoles nach Einwirkung 
von Feuchtigkeit und gelindem Anwarmen der Saat unter Luftzutritt. Baumwollsamen 
wurde wahrend 19 Tagen auf 16% angefeuchtet u. auf 25—35° erwarmt. Die Samen 
enthielten vor der Befeuchtung (I) 24,31%, nach Befeuchtung u. Anwarmen (II) 
23,78% Ol. Die Samen I  enthielten 0,56% Glueose u. 0,47% Invertzucker, die 
Samen I I  bzw. 1,33% u. 2,43%. D. des Oleś I  0,9300, des Oles I I  0,9325. JZ.: I  106,3, 
I I  110,05. SZ.: I  13,9, I I  16,04; HEHNER-Zahl: I  92,73, I I  93,37; Acetylzahl: I  44,3,
I I  53,5. Das Befeuchten u. Anwarmen der Saat hat zur Zunahme der Olranziditat 
u. zur Keimung der Samen gefuhrt. Letzteres hatte zur’ Folgę, daB die Linolsiiure 
aus dem Ol I I  yerschwunden war. (Ol-Fett-Ind. [russ.: Masloboino-Shirowoje Djelo] 
1930. No. 1 [54]. 10— 13. Taschkent.) Sc h o n f e l d .

Johannes Scheiber, Zur Kenntnis der Yorgiinge le i der Słandólbildung. Die bis- 
herigen Anscliauungen uber die Vorgange bei der Standólbldg. u. Oltrocknung sind 
unzulanglich u. werden durch eine neuartige theoret. Auswertung der ,,Dest.-Zahlen“ 
yerseifbarer ' Ole sowie der von der Halogenrk.-Dauer abhangigen JZ.-Progression 
(,,Gang“) gewisser Ole vervollkommnet. — Neben dem gallertartigen Dest.-Ruckstand 
fallen bei der Best. der Dest.-Zahl (nach KjRONSTEIN) je nach dem Oltyp yerschiedene 
Mengen Destillat an, das aus freien Fettsauren besteht. Deshalb ist die ItRONSTElNscho 

Annahme, daB nur Polymerisationen stattfinden u. das Destillat die nicht polymerisier- 
baren Glyceride darstellt, irrig. Vielmehr wird die Gallertenbldg. sowohl durch Poly- 
merisation ais auch durch Kondensationen bedingt, wahrend hydrolyt. Prozesse den 
Kondensationen yoraufgehen u. zur Bldg. yon Di- u. Monoglyceriden sowie der ab- 
destillicrenden freien Fettsauren fiihren. Die yerschiedenen Oltypen haben charakterist. 
Mittelwerte ihrer Dest.-Zahlen: Holzóltyp 0, Leinoltyp (Perillaól) 17, Mohnoltyp 
(Soja-, Soimenblumenól) 25, Trioleintyp (01iven-, ErdnuBól) 53. Diese Zahlen ent- 
sprechen der dargelegten Anschauung, daB beim Holzóltyp nur Polymerisation, beim 
Trioleintyp im wesentlichen Hydrolyse u. Kondcnsation stattfinden, wahrend bei den 
mittleren Oltypen die yerschiedenen Vorgange sich uberlagern. Dementsprechend wird 
das Trocknungsvermógen des Leinol- u. noch mehr des Mohnóltyps infolge der Hydro
lyse (— ->- freie Sauren, Glyceridspaltstiicke) beeintrachtigt. —  Nach Verss. mit 
R . Z s c h u n k e  (Dissertation) nehmen bei erhitzten Lein-, Perilla- u. Sojaólen ebenso 
wie beim imerhitzten Holzól die JZZ. mit steigender Einw.-Dauer der (W iJSschen) 

Halogenlsg. um 16— 36 Einheiten zu, wahrend dieselben, nicht erhitzten Ole selbst 
nach 200-facher Einw.-Dauer nur eine JZ.-Progression yon 2— 7 zeigen. Bei techn. 
Leinol- u. Holzolstandólen liegen derartige JZ.-Differenzen z. B. zwischen 21 u. 32. 
Dies wird, da Substitution nicht in Frage kommt, so erklart, daB linolen- u. linolsaure- 
haltige Ole beim Erhitzen eine Umlagerung der nicht konjugierten Doppelbindungen 
in konjugierte erfahren. Wahrend bei Bldg. von Holzolstandól wegen der schon yor- 
handenen konjugierten Gruppen prakt. nur Polymerisation sich auswirkt (Sinken der 
JZ. u. Refraktion, keine Erhóhung der SZ.), wird bei der Standólbldg. aus Leinol, 
Perillaól usw. die Hydrolyse u. Kondensation nur in dem MaBe yon Polymerisationen 
kompensiert, ais die Bldg. von konjugierten Gruppen das Polymerisationsvermógen 
fórdert. Daraus lassen sieh zwanglos die Beobachtungen folgern: Erhóhung der SZ., 
Sinken der JZ. u. Hexabromidzahl, Abhangigkeit der Refraktion von der hohen Exal- 
tation des sich bildenden 3-fach konjugierten Systems der Linolensaure u. yon der 
Bldg. der freien Fettsauren. Die Exaltation bewirkt Erhóhung der Refraktion, die 
freien Fettsauren u. Polymerisationsprodd. Erniedrigung. Je nach dem tjberwiegen 
des einen oder anderen Prozesses sinkt die Refraktion bedeutend langsamer ais die JZ., 
mitunter steigt sie sogar. —  Beim Mohnoltyp wiederholen sieh die Erscheinungen. 
Da im wesentlichen nui 2-faeh konjugierte Systeme der Linolsaure entstehen kónnen, 
ist die Neigung zu Polymerisationen geringer ais beim Leinoltyp. Das Sinken der 
Refraktion halt Sehritt mit dcm der JZ. — Diese Auffassung der Standólbldg. ais einer 
komplexen Rk. wird auch der rationelleren Durchfiihrung der Standólfabrikation 
zugute kommen. (Farbę u. Lack 1929. 585— 87. 4/12. 1929.) R ie t z .

Fr. Ender und A. Jermstad, Uber die Beziehungen des Brechungsexponenten zur 
Jodzahl und Verseifungszahl im Leberlran. Die Konstanten von 50 Proben Medizinal- 
lebertran bewegten sieh in folgenden Grenzen: iiir0 =  1,4787— 1,4795; Jodzahl 163,6 
bis 169,3; VZ. 184,6—187,4; Unverseifbares 0,80— 1,16. Einer niedrigeren Jodzahl 
entsprach im allgemeinen ein niedrigerer nn. Zwischen VZ. u. no lieB sieh keine 
Beziehung feststellen. (Pharmaz. Zentralhalle 71. 193— 95. 27/3. 1930. Skóyen/Oslo, 
Vitamininst.) SCHONFELD.
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Augustus H. Gili und C. Mason Tueker, Zusammensetzung des Oleś aus dem 
Kopf des Meerschiceines (Tursiops truncatus). Das Ol wird zum Schmicren feinster 
Maschinerien, wio Chronoineter usw., verwendet. Das Kopf 61 eines in Hattcras ge- 
fangenen Fisches hatte folgendo Konstantcn: D .15,5 0,9241, VZ. 293, nu20'6 =  1,4519, 
Jodzalil 28,3, REICHERT-MEISSL-Zahl 139, SZ. 2,88, E. — 19°, aD im ldm-Rohr + 0,3°. 
Das Ol besteht aus 2,9°/0 freier Isovaleriansaure, 59,9% Mono-, Di- oder Triisovalerin, 
6,4% Tripalmitin, 3,6% Triolein u. 27,2% Dodccylvalerianat. Enthalt kein Chole- 
sterin. (Oil Fat Ind. 7. 101— 02. Marz 1930.) Sc h ó n f e l d .

M. Bauer, Neuerungen bei Seifenplałtenkuhlanlagen. Durch Abbildungen erlauterte 
Beschreibung des AjAG-Kiihlapparates. (Seifensieder-Ztg. 57. 258— 60. 10/4. 1930.)Hell.

W. Rotta, Olein ais Eohstoff fiir Textilseifen. Im  AnschluB an den Aufsatz 
von R . M a n s c h k e  (C. 1930. I. 2820) bcspricht Vf. die Eignung von Olein zur Horst. 
von Textilseifon. (Leipziger Monatsschr. Textil-Ind. 45. 125. 1930.) B r a u n s .

Kehren, Zum Aufsatz Schlenker: „Zur Beurleilung des Oleins auf Grund des Mackey- 
Tesłes.“ V. Mitt. Ober die „O le in e (Vgl. C. 1930. I. 3259, Sc h l e n k e r , C. 1930. I. 
1553.) Bei regelmafliger Best. des Aschengeh. u. qualitativer Prufung auf Fe sind 
Fehlbeurtcilungen eines Oleins auf Grund erhóhter Temp. infolge katalyt. Beein- 
flussung durch Fe-Seifen im MACKEY-App. ausgeschlossen. Der zur Verhiitung einer 
Temp.-Steigerung erforderliche Zusatz von /J-Naphtliol kann unter gewissen Um- 
standen weit unter 1% bloiben. Eine qualitative Rk. zum Nachweis des /?-Naphthols 
durch Bldg. yon Pararot wird mitgeteilt. SaehgemaBe Auswertung des Ergebnisses 
der MACKĘY-Priifung wird in allen Fallen wertvollo Aufsehliisso iiber das Vorhanden- 

sein von mehrfach ungesatt., d. h. oxydationsfahigen Fettsauren in einem Olein, 
iiberhaupt in irgendeinem Schmalzol geben konnen, zur Gesamtbourteilung der Braueh- 
barkeit eines Oleins fiir textile Zwecke miissen auch die andern Analysendaten — 
Verseifbarkeit, SZ., Titer usw. —  herangezogen werden. (Melliands Textilber. 11. 
290—93. April 1930.) Su v e r n .

B. C. Christian und T. P. Hilditch, Angenalierte Bestimmung der vóllig gesdttigtan 
Glyceride ais Hilfsmittel in der Feitanalyse. Das Oxydationsverf. zur quantitativen 
Abscheidung der Glyceride mit durchwegs gesatt. Fettsiiureresten (vgl. 0. 1927. I. 
1339; C. 1928. II . 2607) kann fiir die Fettanalyse wio folgt nutzbar gemacht werden: 
Etwa 50 g (-1:0,01) Fett in 500 ccm Aceton lósen, nach u. nach gepulvertes KMnO, 
(entsprechend JZ. des Fettes) einschutten, nach jeder Zugabe sehutteln, sehwach sieden 
lassen (RuckfluBkuliler). Bei JZ. f i 50 viermal, >50 sechsmal soviel KMn04 wie Fett. 
Nach l ł/2— 1% Stdn. ist alles KMn04 zugefiigt. Die Mischung kocht einigo Zeit weiter. 
Haufig umschutteln, Losungsm. abtreiben, Kolbeninhalt in Abdampfschale umfiillen, 
kiihlen u. mit 200 g gepulvertem NaHSÓ3 verriihren. Reste aus dem Kolben mit 
Bisulfitlsg. u. W. herausspiilen. Hauptmenge des Red.-Gemisches mit etwa 800 ccm 
W. nach u. nach verdiinnen, gut riihren u. gegen tlberschaumcn infolge starker Er- 
hitzung schutzen (AuffanggefiiB bereithalten), schlieBlieh die iibrigen Anteile zugiefien, 
das Ganze kochen, mit maBig verdiinnter H 2S04 ansauern (Congorotpapier), kurze 
Zeit weiterkochen u. erkalten lassen. Ausathern im 3 1-Scheidetrichter mit etwa 
1000 ccm A. Wss. Schieht mit 400 ccm A. ausschiitteln. Vereinigte ath. Lsgg. mit je 
250 ccm W. 4—5-mal waschen, um Mineralsaure u. Mn-Salze restlos zu entfernen. 
Mehr ais sehwach gelblieh gefiirbte ath. Lsg. mit angesauerter NaHS03-Lsg., danach 
mit W. waschen. Ath. Lsgg. mit 250 ccm 8—10%ig. NH3-Lsg. schiitteln, etwa 15 Min. 
absitzen lassen, yon wss. Schicht trennen, 3-mal mit je 250 ccm W. waschen. Emulsion 
mit wenig A. oder cinigen Tropfen NH3-Lsg. (s. o.) beseitigen. Mit 250 ccm 5— 6%ig. 
NH3-Lsg. u. so oft mit W. waschen, bis Emulsionen verschwinden (1. A.-Extrakt). 
Waschwasser mit etwa 500 ccm A. ausschiitteln, ath. Lsg. zweimal mit je 250 ccm W. 
waschen. (2. A.-Extrakt). 1. u. 2. A.-Extrakt getrennt trocknen u. wagen. —  Die 
A.-Extraktmengen (=  vóllig gesatt. Glyceride) werden auf Grund ihrer SZ. u. eines 
unterstellten mittleren Mol.-Gew. der freien Sauren (127 bei Cocos- u. Palmkernfett, 
100 bei Butter, Talg, Palmfett) korrigiert. Dio korr. Prozentsummen beider Extrakte 
(auf Ausgangsfett bezogen) sind, nach diesem Verf. ermittelt, fiir Cocosfett 83, Palm
kernfett 64— 66, Butter 29—32, Hammeltalg 28, Rindstalg 15, Palmfett 10. In  Verb. 
mit VZ. u. F. (FlieB-F. im offenen Róhrchen, Klar-F. im geschlossenen) des 1. A.-Ex- 
traktes sind diese Zahlen fiir Cocos- u. Palmkernfett charakterist. Kennzahlen, wahrend 
bei den iibrigen Fettcn die Grenzen noch nieht feststehen. Erstere Fette lassen sich 
mit Hilfe der Kennzahlkombination in Butter quantitativ bestimmen. — Bei Talg- 
Butter-Gemischen versagt das Verf. (die A.-Extraktsumme nimmt zu statt merklich
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ab). Allerdings liegen dio Veranderungen der VZ. u. FF. des 1. A.-Extraktes in der 
erwarteten Richtung. —  Zu einem Urteil iiber den Wert des Verf. bei Margarinefett- 
gemischen (z.B. Coeosfett + Premier jus + Erdnuflol) reieben die bisherigen Vers.- 
Ergebnisse noeh nicht aus. (Analyst 55. 75— 90. Febr. 1930. Liyerpool, Univ.) R ie t z .

J. van Loon, Zur Beslimmung der Ungesattigtheit von Felien und Fettsauren. I. 
Die bekannten analyt. Methoden zeigen grófitentcils nur unter bestimmten Vers.-Be- 
dingungen die wahre Ungesattigtheit an. Modifiziert man dio Bedingungen, so erhalt 
man mehr oder weniger abweichende (Jodzahl-) Werte. D e f i n i t i o n  d e r  J o d -  
z a h l :  Dio „wahre Jodzahl“ gibt an die Gewichts-% Hlg., berechnet ais J , die, 
angelagert an eine ungesatt. Verb. diese in die damit ubereinstimmende gesiitt. Hlg- 
Verb. iibergefuhrt hat. Man hat zwischen der „wahren Jodzahl“, der „scheinbaren 
Jodzahl“ u. der „partiellen Jodzalil“ zu unterscheiden. Wird die Jodaddition unter 
Bedingungen yorgenommen, daB die wahre Jodzahl nicht erreicht wird, sondern ein 
niedrigerer Wert, so wird der gefundene Wert die , scheinbare Jodzahl" darstellen. 
Sind die Vers.-Bedingungen derart, daB ein Wert erreicht wird, der zur wahren Jod
zahl in einem stóchiometr. Verhaltnis steht, so spricht man yon der „partiellen Jod- 
zahl“. Die in den Handbuchem von UBBELOHDE usw. yorkommenden Definitionen 
der Jodzahl, wonach diese ein MaB der Ungesattigtheit sein u. angeben soli, wieviel 
Hlg. ein Fett unter den betreffenden Vers.-Bedingungen aufzunehmen vermag, werden 
bemangelt. Vf. fand, daB die WiJSsche Methode, einige Spezialfalle nicht mit- 
gerechnet, richtige u. bei festgesetzter Einw.-Dauer konstantę wahre Jodzahlen zeigt. 
(Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 37. 85— 87. 26/3. 1930. Delft Techn. 
Hochsch.) Sc h ó n f e l d .

W. Springer, Triibungs- und Erstarrungs-Ze.itzah.len fesłer Fette. (Vgl. C. 1929.
I I . 951.) Die Unterschiede in den Triibungszeitzahlen (TZZ.) nach dem ersten u.
folgenden Schmelzen treten stets, u. zwar unabhangig von der Art der Abkiihlung, auf. 
Vf. fuhrt sie auf Dissoziation der Glyceride zuruck. MaBgebend fiir analyt. Auswertung 
ist die zum zweiten Małe ausgefiihrte Best. der TZZ. u. der EZZ. (Erstarrungszeitzahl).
—  Noeh brauchbarer ais die Fette erwiesen sich die Erstarrungserscheinungen der 
freien Fettsauren zur Identifikation reiner Fette, wie insbesondere Kakaobutter, u. ihrer 
Mischungen, die teilweise auffallende Verschiebungen in den TZZ. aufweisen. Vf. er- 
órtert die theoret. Deutungsmógliehkeiten eingehend. Zahlreiehe Tabellen u. Diagramme 
erlautern den Text. (Chem. Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 37. 97— 105. 9/4. 
1930.) H . H e l l e r .

J . I. Lurje, Methode zur Bestimmung von Fett und Feuchtigkeił in Olsamen und 
Kuchen, in ólkompositionen, von Loslichem in Siccativen usw. durch Stehenlassen mit 
dem Fettlosungsmittel. Erforderliche App.: 1 MeBkolben 125— 150 ccm; 2. 10 ccm-
Pipette; 3. 20 ccm-Burette, eingeteilt in 0,05 ccm; 4. MeBzylinder, 10 ccm; 5. Wage- 
glaschen yon 20 ccm. Der Best. wird das Vol. der Gewichtseinheit der Substanz 
zugrunde gelegt. 2— 3 g Substanz werden in 4 mit Kerosin bis zur Markę iibergossen u. 
das Vol. Kerosin genau abgelesen. Waren fur 3,5 g Substanz 7,5 ccm Kerosin notig, 
so ist das Vol. yon 1 g Substanz =  0,714 ccm. Feltbest. in  Ólkuchen, Samen usw. 3— 4 g 
yerriebener Substanz werden in 1. mit 10— 12 Tropfen W. angefeuchtet u. bei 100 
bis 110° 4 Stdn. (evtl. im Vakuum) getrocknet, mit A. bis zur Markę aufgefullt u. bis 
zum nachsten Tage stehen gelassen. Hierauf steckt man in den Kolben ein Falten- 
filter, mit der Spitze nach unten. 10 ccm Lsg. werden durch das Filter abpipettiert, 
bei 100° getrocknet u. gewogen. Beispiel fiir die Berechnung: Einwaage 4 g; erhalten
0,1500 g Ol. Mittlere D. des Ols 0,93. Vol. der Einwaage 4-0,714 — 2,86 ccm. A. zu
gesetzt: 125,00— 2,86 =  122,14 ccm. Vol. von 1,5 g Ol =  0,15-0,93 =  0,1613 ccm. 
In  10 ccm waren 10,0 — 0,1613 =  9,8387 ccm A. enthalten, in 122,14 ccm A. waren 
also x =  122,14-0,15/9,8387 =  1,862 g Ol enthalten. Die Substanz enthalt demnach
1,862-100/4 =  46,55%Eett. Fiir Siccatiye kann man folgende mittlere D.D. zugrunde 
legen: Pb-Resinat 1,25, Mn-Resinat 1,06, Pb-Oleat u. -Lmolat 1,25, Mn-Linolat 1,03.— 
Fettbest. in Olfarben usw. Hier genugt ein kurzes Sehiitteln der Einwaage mit A., 
worauf bis zur Markę aufgefullt u. sofort die Fettbest. ausgefuhrt werden kann. 
Siccatiye losen sich langsamer in A., der etwa 1 Stde. einwirken muB. Die A.-Ruck- 
Btande sollen 3 Stdn. bei 120° getrocknet werden. Je langer der A. auf das Siccativ 
einwlrkt, um so weniger Siccatiy findet man aus der A.-Lsg. zuruck, es muB deshalb 
schnell gearbeitet werden. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promy- 
schlennosti] 6. 1530—31. 15/10. 1929. Moskau, Techn. f. Fettind.) Sc h ó n f e l d .

FelixFritz, Zur Teiljodzahl von Leindl. Fiir die Best. einer „Teiljodzahl“, werden
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versehiedeno Wege gczeigt, dio alle nicht zum gewtinsehten Ziel fiihren. (Chem.-Ztg. 54. 
213. 15/3. 1930.) R ie t z .

Gabor Matolcsy, Analyse und Bereitung der Seifen. Es wird der Analysengang 
fiir Seifen beschrieben. Die Best. des W.-Geh. wurde mit der REJTOschen Teigscher- 
masehine yersucht. Die Seifen konnen damit desto leichter geschnitten werden, je 
mehr W. sic enthalten; auf diese Weise kann auf den W.-Geh. geschlossen werden. — 
Vf. konnte feststellen, daB der Geh. der Seifen an Arzneimitteln selbst bei denselben 
Fabrikaten nicht konstant ist. (Magyar Gyógyszeresztudomanyi Tarsas&g Ertesitojo 5.
489—502. 15/11. 1929. Budapest, Univ.-Apotheke.) Sa il e r .

M. E. Bauer, Indirekle Bestimmung von Kalium und Nałrium in Kali-Natron- 
seifen. An Stelle der auch in den „Einheitliehen Untersuehungsmethoden fiir die Fett
industrie (WizóFF, 1927)'“ stehenden ,,Perchloratmethode“ u. des OTTschen Verf. 
(C. 1927. I I .  1773) kann fiir die Best. des K- u. Na-Geh. im Gesamtalkali von Seifen 
auch die Berechnung aus der Aschemcnge u. ihrem x/2-n. Minoralsaureaquivalcnt be- 
nutzt werden. Nach demselben Vorgang der indirekten Analyse fiihrt die Umwandlung 
des Gesamtalkahs in Chloride u. die Cl-Best. darin zum Ziel. Berechnungsbeispicle. 
Die Seifen diirfen keine anderen Alkalisalze ais Carbonate enthalten. (Seifensieder- 
Ztg. 56. 417—19. 28/11. 1929. Labor. d Seifensiederztg.) R ie t z .

P. Fuchs, Die Bestimmung von fettsaurem Kalium und Nałrium in Seifen. (Vgl. 
vorst. Ref.) Dcrselbe Vorschlag wird in allgemeinerer Form nach dem Vorgang der 
systemat. indirekten Analyse entwickelt. Aus g %  Asche u. N ccm V2-n. Mineral- 
saure (zur Titration der Asche) berechnet sich: %  (K — 1) =  2,366 g—0,06271 N bzw. 
°/o (Na —  1) =  0,04721 N —  1,366-g. Fiir Umrechnungen auf Alkalicarbonate, -hydr- 
oxyde, -oxyde werden Faktoren angegeben. Berechnungsbeispiel zum Yergleich mit 
der OTTschen Methode. Gute Obereinstimmung. (Seifensieder-Ztg. 56. 419— 20. 
28/11. 1929. Leipzig.) R ie t z .

Otto Schiitte, Die Bestimmung des freien Alkalis in Kernseifen nach der AlkohóL 
methode. Zur Verbesserung der Vorschrift fiir Kernseifen in den „Einheitliehen Unter- 
suchungsmethoden fiir die Fettindustrie (WlZOFF, 1927)“ wird yorgeschlagen, die 
stórende hohe Triibungs- bzw. Gelatinierungstemp. der alkoh. Seifenlsgg. durch Zusatz 
von 3 g Kaliumbenzoat (auf 200 ccm 96°/0ig. A. u. 5 g Seife) um 10— 15° herabzudriicken. 
Die A.-Neutralisation vor der Best. wird erreicht durch 5 Min. langes Erhitzen der 
schwach alkal. gemachten alkoh. Benzoatlsg. unter RiickfluB, Riicktitiation mit VlO -n. 
alkoh. HC1 auf farblos u. Neutralisation mit 1 Tropfen Vio -n. Lauge auf rosa. — Be- 
messene Zusatze von Alkalihydroxyden zu A. oder alkoh. Benzoatlsgg. konnen in Blind- 
proben des yorst. Verf. quantitativ titrimetr. wiedergefunden werden, wahrend bei 
Ggw. von Seife Verluste cintreten. Die Erscheinungen sind noch nicht geklart u. konnen 
unter Umstanden die Best. des freien Alkalis nach der A.-Methode unmóglich machen. 
(Seifensieder-Ztg. 57. 49—51. 23/1. 1930. Hamburg, Fachschule fiir die Ol- u. Seifenind. 
Dr. ScHUTTE U. JULIUS SCHAAL.) RlETZ.

W. Knigge, Die Bedeutung und die Bestimmung des freien Alkalis in Seifen. 
Vf. halt die Best. des freien Alkalis in alkoh. Seifenlsg. nach der DAVlDSOHNschen 

Modifikation (vgl. „Einheitliche Untersuehungsmethoden fiir die Fettindustrie [W iz o f f , 
1927])“ weiterhin fur die beste, empfiehlt aber, bei Kernseifen die Einwaage auf 1— 2 g/ 
100 ccm Losungsm. zu reduzieren u. bei Schmierseifen u. dgl. nicht vom Na2S04-Zusatz 
zu dekantieren, sondern zu filtrieren. Bemerkungen iiber einige Schwierigkeiten der 
Alkalibest. im allgemeinen. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 619—20. 4/12. 1929.) R ie t z .

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

Ernst Blau, Leichtmełallegierungen an teztilen Arbeitsmaschinen. Angaben iiber die 
Verwendung von Al-Legierungen. (Melliands Tesrtilber. 11. 331—32. April 1930.) Su.

George P. Feindell, Chemie bei der Baumwollstuckbleiche. (Amer. Dyestuff 
Reporter 19. 36—37. 6/1. 1930. —  C. 1930. I. 1242.) Suvern.

R. Epacłasci, Die Flecken auf Kunstseide, die nach dem Viscoseverfahren hergestellt 
ist. (Forts. zu C. 1929. I I . 3082.) Durch Luftblasen in der Viseose, UngleichmaBig- 
keiten in der Zufiihrung der Spinnlsg. u. im Fadenabzug, durch Beriihrung des Fadens 
mit Metallen, durch ungeniigendes Auswaschen u. beim Entschwefeln mit yerschie
denen Badern auftretende Flecken werden besprochen. (Rev. uniy. Soies et Soies 
artif. 4. 1671— 73. Noy. 1929. 5. 195— 99. Febr. 1930.) Suyern.
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Gunter Rordorf, Feuerschutzfarben auf Wasserglasbasis. Uberblick iiber Patente 
u. Vcrff. zur Herst. yon Feuerschutzfarbcn auf TFasser f̂osbasis, iiber Erfahrungen 
beim Mahlen u. iiber die Rolle der Bindemittel u. Mischungsvcrhaltnisse. (Farbę u. 
Lack 1930. 135—36. 19/3.) S ie b e rT .

P. Bruere und G. Worms, Dauerhafter Schutz von Wólle gegen Motten durch 
ein Fdrbeaerfahren ohne Farbstoffe. Es wird die Erzeugung von Mottenschutz nach dem 
von E s c a ic h e -Worms, erfundenen Fiirbevcrf. (C. 1929. I I .  490) beschrieben. (Buli. 

Sciences Pharmacol. 37. 166—68. Marz 1930.) B r a u n s .

Carlo Enrique Fisher, Schlichten und Entschlichten von Acetatseide. Erfahrungen 
iiber das Schlichten mit Ricinolól K.S.S., Cellappret, Amylose, Ramasit u. Ortoxin K, 
u. das Entschlichten mit Cykloran M, Elixieról DN 333, Lanapolseife u. Solutol P 
werden mitgetcilt. Beim Trocknen sind Tempp. iiber 80—85° nach Móglichkeit zu 
vermeiden, die beiden ersten Trommeln werden zweekmiiBig mit Nessel umwickelt. 
(Kunstseide 12. 153—54. April 1930.) SuvERN.

Charles L. Schuttig, Chemie beim Fertigmachen von Textilien. (Amer. Dyestuff 
Reporter 19. 37—38. 6/1. 1930. —  C. 1930. I. 1553.) S u v e r n .

— , Praktische Winkę zur Ausrustung von Vistrageweben. Angaben iiber woll- 
mousselinartige u. seidcnartige Ausrustung sowie Hemdenstoffausrustung. (Melliands 
Textilber. 11. 285. April 1930.) ' Suverx.

H. Friedrich, Entwicldung der Kunstseidenavivage. Das Arbeiten mit Gelatine- 
praparation, Starkedextrin u. Pflanzenschleimen, Leinólschlichten, Olemulsionen wie 
Monopolbrillantól SO 100°/oig handelsiiblich u. mit Tallovan ist besprochen. (Monats- 
schr. Textil-Ind. 45- Sonderheft I. 21—22. Marz 1930.) Suyern*.

Constance Birtwell, Douglas Arthur Clihbens, Arthur Geake und Bert Pusey 
Ridge, Die chemische Analyse von Baumwolle. Die Beakłionsfdhigkeit von reiner und 
mercerisierler oder sonstwie geąuollener Baumwolle. Die erhohte chem. Rk.-Fahigkeit 
geąuollener Baumwolle ist z. B. durch eine starkere Hydrolyse mittels Sauren erklart 
worden. ScHAVALBE (Ztschr. angew. Chem. 21. 1321 u. 22. 197) schlug die Hydroly- 
sierungszahl vor, die Zunahme der Cu-Zahl von Cellulosematerial, das 15 Minuten 
mit 5%>g- H2S04 gekocht war. Ein einfacher Ausdruek fiir die chem. Reaktivitat 
von Baumwolle kann auch erhalten werden durch Bestimmcn der Cu-Zahl nach Oxy- 
dieren mit alkal. Hypobromitlsg. unter niiher angegebenen Bedingungen. Diese Best. 
hat vor der von S c h w a lb e  den Yorteil, von Zeit u. Temp. weniger abhangig zu sein, 
alle gebleicliten Baumwollen geben innerhalb enger Grenzen nach dem 0\_ydieren 
mit Hypobromit dieselbe Cu-Zahl, unabhiingig von ihrer Herkunft, ihrer mechan. 
I'orm u. dem Bleiehyerf., auch ein schwaches tlberbleichen .oder ein Siiureangriff 
sind ohne EinfluB. Dagegen ist die Herst. der Hypobromitlsg., die fiir jede Reihe 
Unterss. frisch hergestellt werden muB, zeitraubender u. erfordert mehr Sorgfalt ais 
die einer 5°/0ig. H ,S04. Das Verhiiltnis der Cu-Zahlen gebleichter u. mit Hypo
bromitlsg. oxydierter Baumwolle wird ais „Reaktivitatsquotient“ hezeichnet. (Journ. 
Textile Inst. 21. Transact. 85— 104. Marz 1930.) SuV E R X .

H. W. Bialkowsky, Die Kupferammoniakviscosiial der Baumwollcellulose in bezug 
auf die Papierherslellung. Nach Schilderung der theoret. Grundlagen der Kupfer- 
viscositatsbestimmungsmethode u. der Bestimmungsmethode des S h i r 1 y I  n - 
s t i t u t e s  wird die Herst. der Kupferlsg., ihre Analyse, die Unters. yon Lumpen, 
der EinfluB der Kochung, der Bleiche u. des Mahlens auf die Viscositat der Faser ge- 
sehildert. Die Resultato der Unterss. sind in Kurven u. Tabellen zusammengestellt. 
Daraus geht hervor, daB durch die Kochung u. die Bleiche die Viseositat in Kupfer- 
oxydammoniak betriichtlich abnimmt, wahrend sie durch das Waschen u. Mahlen 
kaum beeinfluBt wird. Die Abnahme der Viscositat durch die Bleiche ist eine be- 
ąueme Methode zur Best. des Festigkeitsverlustes der Faser u. es ist wahrscheinlich, 
daB eine Abnahme der Kupferyiscositat immer mit einem Verlust der Festigkeit der 
Cellulosefaser yerbunden ist. Die Klassifikation der Lumpenfasern in bezug auf ihre 
Festigkeit mit Hilfe der Kupferyiscositat scheint mit der durch die Verss. gefundenen 
Klassifizierung ubereinzustimmen. (Paper Trade Journ. 90. Nr. 11. 53— 58. 13/3. 1930. 
Holyoke, Mass.) B r a u n s .

Francis C. Holden, Die Jułefaser und ihre Aufarbeitung, Farbung und Bleiche. 
Es werden der Anbau, die Gewinnung, die yerschiedenen Verarbeitungsverff., das 
Farben u. Bleichen der Jutefasern geschildert. (Amer. Dyestuff Reporter 19. 169-—75. 
17/3. 1930.) * B r a u n s .
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Fred. W. Freise, Uber einige unbekannłe Faserpflanzen Brasiliens. Die Fasem 
von Luhea divaricata u. paniculata Mart., Nigella aryensis Vell., Bombax Munguba 
Mart. u. Serjania serrata Radlk. wurden auf ihre Eignung ais PreBtuchstoffe u. iihnl. in 
der yon Jahr zu Jahr wichtiger wcrdenden Olindustrie untersucht. (Melliands 
Textilber. 11. 257. April 1930. Rio de Janeiro.) Suvern .

Fisk Gerhardt, Handelsaussichten fiir die gewohnliche Seidenpflanze auf Orund 
ihres Ertrages und ihrer Zusammenselzung. Bei Verss. betrug der Ertrag yon Asclepias 
syriaca pro Aere 30 Bushel Saat, 280 Pfund Samenwolle u. 1 t lufttrockene Stengel. 
Verhaltnis von Hiilsen: Samen etwa 12:1, Samen:Faser 2:1. Der Samen liefert 
21% eines Oles vom Geruch der Pflanzen, naeh Raffinierung ein goldgelbes Prod. 
yon folgenden Eigg.: D .18 0,9230, n3“ =  1,4714, RMZ. 0,50, PZ. 0,30, VZ. 193,6, 
Acetyl-Z. 11,7, JZ. (Hanuś) 128,6, freie Fettsiiuren 4,0%. Das extrahierte Mehl ent- 
hielt 7,42% N, dessen Verteilung in Albumin-, Diamino- u. Amino-N angegeben wird. 
Zus. der wasserfreien Faser aus den Stengeln (Samenhaaren): Cellulose 36,68 (34,86), 
Lignin 12,56 (12,68), Furfurol 13,42 (19,07), Hydrolyseverlust durch 2,5%ig. H2S04,
2 Stdn. 32,75 (33,0) Furfurol in der Cellulose 5,20 (5,36)%. Ahnliehkeit mit Kapok 
auch im Verh. gegen W. Tabellar. Ubersicht iiber Bruch- u. Zugfestigkeit der Fasern 
im Vergleich mit anderen. Die Samen der Seidenpflanze kommen besonders dann in 
Frage, wenn Briichigkeit unwesentlieh ist, wie bei Rettungsgeraten, Isolierung u. Sport- 
ausriistungen, bei Stengelfaser, die etwa 10% derselben ausmaeht, wie Flachs in der 
Textilindustrie. (Ind. cngin. Chem. 22. 160—63. Febr. 1930. Ames, Iowa, Agric. Ex- 
perim. Station.) Groszfeld .

Geoffrey E. Govier, Starkę in der Papierfabrikation. Ihre Verwendung in der 
amerilcanischen Industrie. Die yersehiedenen Aufschlufiyerff. fiir Starkę, ihre Eigg., 
ihre Verwendung in der Hollanderleimung, das Leimen mit Acetylstarke u. die Ver- 
wendung der Starkę fiir Oberflaehenleimung werden besprochen. (Paper-Maker 79. 
373 B—C. 1/4. 1930.) Brauns .

E. Wedekind, Wissenschaftliche und technische Fortschritte in der Chemie des 
Holzes und seiner Haupt komponent en. Vortrag uber die Bestandteile des Holzes, den 
Aufbau der Cellulose u. die Herst. yon Zellstoff aus kurzfaserigem Buchenholz u. die 
Verwendung dieses Zellstoffes im Gemisch mit Fichtenzellstoff zur Papierfabrikation. 
(Forstarchiy 1929. 4 Seiten. Hann.-Munden. Sep.) J ung .

R. O. Herzog, Das Verhalten regenerierter Cellulose gegen Wasser. Nach Be- 
sprechung eigcner u. fremder Arbeiten kommt Vf. zu dem SeliluB, daB, wenn 
W. oder W. - Dampf mit trockner Cellulose in Beruhrung kommt, es zuerst in 
die intermicellaren Gange eintritt, die bei regenerierter Cellulose groBer sind 
ais in der natiirliehen Faser. In  der zweiten Phase wird das W. oder die niedrigen 
Alkohole, besonders Methylalkohol, in gróBerer Menge yon der Cellulosesubstanz 
gebunden u. tritt in die Micellen selbst ein, besonders bei regenerierter Cellulose. Es 
kann angenommen werden, daB, je weiter die Capillaren sind u. je geringer die Ko- 
hasion zwischen den Micellen naeh der W.-Absorption ist, desto geringer die Zug
festigkeit der Faser sein wird. (Rayon Record 4. 313—17. 21/3. 1930.) Suvern .

W. Boyd Campbell und Lloyd M. Pidgeon, Hydratation der Cellulose durch 
Mahlen. Nach Schilderung der Versuchsanordnung werden Verss. besehrieben, die 
zeigen, daB bei der Mahlung des Zellstoffes keine Anderung in der Hydratation desselben 
eintritt. Auf Grund der Ergebnisse, dio in Tabellen zusammengestcllt sind, stellen Vff. 
in Anlehnung an die Theorie yon Mc Ba in  (C. 1926. I . 3311) eine Theorie auf, die die 
Einfliisse, die man allgemein ais Hydratation bezeiehnot, auf die Festigkeit, das 
Schrumpfen, dio Abnahme der Undurchsichtigkeit usw. erklaren soli. Danaeh ist das 
Mahlen ein einfacher mechan. Vorgang, bei dem die Faseroberflache so weitgehend 
yergroBert wird, daB die Krystallisationskrafte der Cellulose wirksamer werden, um 
die Bindung von Faser zu Faser im Blatt zu bewerkstelligen. (Pulp Paper Magazine 
Canada, 29. 185— 90. 6/2. 1930.) Brauns .

Erik Hagglund, Chemie und chemische Kontrólle der Sulfitzellstoffkochung. 
(Vgl. C. 1929.1. 2935.) In  einem Vortrage werden die Zus. des Holzes, die Ligninkonst., 
die chem. Yorgange beim SulfitaufschluB u. die chem. Kontrolle des Kochprozesses 
behandelt. (Papir-Journalen 17. 307—11. 18. 9— 12. 31/12. 1929.) K ru ger .

Erik Hagglund, Der Einflufi des Sulfitgehalts der Kochlauge auf den Yerlauf 
der Kochung und auf die Eigenschaften des Sulfitzellstoffes. Kochverss. mit Sulfitlauge 
mit einem Geh. von 0,65, 0,80, 1,00 u. 1,15% CaO u. 4,26% S02 ergaben, daB mit 
steigendem Sulfitgeh. der AufschluB yerlangsamt wird, die Geschwindigkeit der

X II. 1. 223
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Kochung ist direkt proportional der Aciditśit der Koeklauge, daB die Reduktionskraft 
der Ablauge mit der Zunahme des Kalkgeh. fallt, sie steigt jedoch gegen Ende der 
Kochung schnell infolge der Bildung von ILSO.,; die Herauslósung des Lignins sehreitet 
gegen Endo der Kochung nur sehr langsam fort, % — 2% yerbleiben in der Cellulose- 
Bis zu einer Ausbeute yon 50—51% Zellstoff findet man eine geradlinige Beziehung 
zwischen dem Ligningeh. des Zellstoffes u. der Ausbeute. Die besten Resultate wurden 
mit einer Lauge mit 0,8— 1,0% CaO u. 4,25% Gesamt-S02 erhalten. Es ist moglich, 
einen leicht bleichbaren Zellstoff in einer Ausbeute yon 47% zu erhalten. (Le Papier 
33. 179— 84. 15/2. 1930.) Brauns .

Leon Lilienfeld, Uber Lilienfeldseide. Widerspruch gegen die Ausfiihrungen yon 
Roos (C. 1930. I. 2988) Wesentlich fiir das LiLlENFELDsche Verf. is t móglichst 
plótzliche Gerinnung in  Verb. m it irreversibler Quellung bzw. P lastifizierung des in  

Gerinnung befindlichen oder gerade geronnenen fadenfórmigen Viscosestroms. (Kunst- 
seide 12. 128— 39. A pril 1930.) SuVERN.

Heinrich Pincass, Bemerlcungen zum Spinnen der Viscose. Verss. mit Viscose 
■unter hohem N,-Druck werden angeregt. Die Reife ist ein kolloidchem. Vorgang. 
Angaben neuer Verff., die nur ein neues Spinnbad betreffen, nicht aber zugleich die 
andem Faktoren —  Denier, Reife, Abzugsgcschwindigkeit, Spinnstrecke u. Lochzahl —  
beriicksichtigen, miissen unyollstandig sein. (Kunstseide 12. 155—56. April 1930.) Su.

A. Bresser, Flaschenkapseln. Kurzo Beschreibung der Herst. von Flaschon- 
kapseln aus Cellulosederiyy. unter besonderer Beriicksichtigung der Patentliteratur. 
(Kunststoffe 20. 58— 59. Marz 1930.) B r a u n s .

Peter Luhn, Die „Lunometrie“. Lunomcteruniversalprufungen von Gamen und 
Geweben. Das Arbeiten mit dem Lunometer bei der Fadenzahlung, Gewebe- u. Garn- 
priifung ist beschrieben u. an Abbildungen erlautert. (Melliands Textilber. 11. 273— 80. 
April 1930. Barmen.) SuvERN.

Leo Polesie, Uber die Gehaltsbestimmung ton Nalriumphosphat in  der Textilinduslrie. 
Das Salz des Handels, Na2HP04- 12H20, enthalt meist etwas Na3P04- 12H20. Fiir die 
Seidencrschwerung ist nicht nur der Geh. an P205 maBgebend, sondem auch die Form 
der Bindung des P205. Um zu richtigen Werten zu gelangen, muB die Hydrolyse des 
Dinatriumphosphats zuriickgedrangt werden, was durch Zusatz yon NaN03 oder NaCl 
bewirkt werden kann. Durch Titration mit HC1 unter Zusatz von 1 Tropfen Phenol- 
phthalein bis zur Entfarbung ermittelt man dann den tatsaclilichen Greh. an tertiarem 
Phosphat. Hierauf wird nach Zusatz yon Methylorange bis zur Rosafarbung mit 
Saure titriert u. aus dem Saureverbrauch der Geh. an Na2HP04 berechnet. Auf die 
Best. des Pyrophosphats im calcinierten Na2HP04 nach Dw orzak u. Reich-Rohrw ig 
(C. 1929. I I .  609) wird hingewiesen. (Melliands Textilber. 11. 301— 02. April 
1930.) SUVERN.

P. Krais und K. Biltz, Die Fetlbestimmung in gewascliener Wolle. (Vgl. C. 1929.
I . 1767.) Vff. schlagen fiir die Fettbest. in gewaschener Wolle folgende „verbesserte 
Methode" yor: I. A.-Auszug (2 Stdn. im S o x h l e t )  eindampfen u. bei 100— 110° 
trocknen (Wollfett); H . A.-Auszug mit W. yerdiinnen, ausathern, A. yerdampfen, 
Ruckstand in A. lósen, mit VlO -n. KOH titrieren u. auf Olsaurc berechncn. Die ge
fundene Zahl mit 1,08 multipliziert, gibt den Prozcntgeh. an wasserfreien Seifen an. 
I  + I I  ergibt den Gesamtfettgeh. der gewaschenen Wolle. Handelt es sich nur um 
die Best. des „Wollfetts“, dann ist die unter I. gefundene Zahl maBgebend. (Chem.. 
Umschau Fette, Ole, Wachse, Harze 37. 81— 82. 26/3. 1930. Dresden, Dtsch. For- 
schungsinst. f. Textilind.) Schonfeld .

Max Knopff, Neue Mełhoden zur Bestimmung des Wassergehalłs von Papier, 
Pappe und Halbslojfen. Die von dem Deutschen Braunkohlen-Industrie-Yerein yer- 
óffentlichten neuen Schnellmethoden der W.-Geh.-Best. sind aueh fiir die Best. des 
Feuchtigkeitsgeh. von Papier, Pappe u. Halbstoffen geeignet. Nach R u te r  wird dieser 
mit Hilfe der Dielektrizitatskonstante, nach T rau thw e in  mit Hilfe eines besonderen 
elektr. geheizten Trockenapp., nach M u l l e r  durch Best. der Verdiinnung einer 50%ig. 
Essigsaure beim Schutteln der Zellstoffprobe, in ahnhcher Weise, jedoch mit Eg.r 
arbeiten F ischbeck u. E inecke, nach R óSSIGER u . Becker durch Best. der Wiirme- 
entw., die beim Vermischen yon konz. H 2S04 mit feuchtem Zellstoff entsteht, u. nach 
K u b ie r s c h k y  durch Ersatz des Xylols in der Xylolmethode durch Amylalkohol 
bestimmt. (Wchbl. Papierfabr. 61. 416— 18. 29/3. 1930. Hannoyer.) B rauns.

Philip W. Codwise, Bestimmung der Oberjliichenleimung. Vf. behandelt in einem
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Vortrag die Best. der Oberflachenleimung. (Paper Trade Journ. 90. Nr. 11. 58— 59. 
13/3. 1930. Buffalo, N. Y.) Brauns .

Vereinigte Glanzstoff-Fabriken A.-G., Elberfeld, Verbessemng von Kunst- 
seiden, dad. gek., daB man die Kunstseide (Ks.) der Einw. yon konz. Lsgg. von ZnCl2 
oder Ca(CNS)2 unterwirft. Vor der Badbehandlung wird die „Ks.“ benetzt, yorteilhaft 
ist eine Dampfung. Der Salzbadwrkg. wird die „Ks.“ dureh rasche Behandlung mit 
W. oder h. Salzlsg. entzogen, dann griindlich gewaschen, darauf mit h. HC1 angesauert 
u. abermals in W. gesehwemmt u. getroeknet. Man kann auch die weitere Behandlung 
der „Ks.“, wie Entschwefelung, Bleichung, Saurebehandlung, Avivierung u. dgl. 
dieser Badbehandlung ansehlieBen. Z. B. tritt bei einer Behandlung von Viscoseseide 
mit 50°/o ZnCl2-Lsg. u. bei ca. 40°, sowie einer Einwirkungsdauer yon 10 Min. eino 
Verbesserung der Dehnung von 6 auf ca. 12,4% ein. Kupferseide ergab bei 30° u. einer 
Einwirkungsdauer der 60%ig. Badfl. von 20 Min. eine Steigerung der Dehnung von 
8,5% im nassen, bzw. 11,3% im trocknen Zustande auf 14%. (Ung. P. 97 755 yom 
27/8. 1928, ausg. 15/7. 1929. D. Prior. 1/9. 1927.) G. K o n ig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Koldeliydratester, Kautsclmk- 
ersatz, Filnie, Uberziige, kiinstliche Seide. Elast. Prodd. aus Deriyy. polymerer Kohle- 
hydrate, die eine oder mehrere gesatt. oder ungesatt. cycl. substituierte Fettsaure- 
radikale enthalten, werden hergestellt, indem man sie nach einem beliebigen, zur 
Herst. yon Kautschuk, Guttapercha, Balata geeigneten Verf., insbesondere dureh 
Kalandern u. Vulkanisieren aufarbeitet. Ais einfache oder ungesatt. Fettsauren 
kónnen gewahlt werden solche mit beliebiger langer, einfaclier oder yerzweigter 
C-Kette, mit beliebiger Zahl u. Stellung der Doppelbindungen, m it beliebiger Zahl 
u. Art der nichtcycl. Substituenten. Ais cycl. substituierte Fettsauren konnen 
yerwendet werden Sauren von der Art der Phenylessigsaure, Naphthcnsaure, u. ins
besondere alle Fettsauren, soweit sie carboeycl. oder heteroeycl. Ringe enthalten. 
Beispiele: Cellulosenaplitlienatoleat oder Cellulosephenylacetatoleat wird bei 90—100° 
in der Knetyorr. gemischt u. danach unter Druck bei 140° erhitzt. Oder Stdrke- 
naphtlienatoleatstearat wird bei 100° in diinne Filme ausgerollt, oder auch, z. B. in CC14, 
gel. u. in bekannter Weise ausgespritzt. (E. P. 318 967 vom 3/9. 1929, Auszug yeróff. 
6/11. 1929. Prior. 13/9. 1928.) ' E n g e r o f f .

A. Weber, H. Hoppner und H. Weich, Berlin, Imprdgnieren ron Celluloid. 
(E. P. 316 276 yom 25/9.1928, Auszug yeróff. 18/9. 1929. Prior. 27/7.1928. — C. 1930. 
1. 1877.) E n g e r o f f .

A. Weber, H. Hoppner und H. Weich, Berlin, Behandeln von Celluloid. Man 
fiigt zu der Behandlungsfl., die einen die Entflammbarkeit herabsetzenden Stoff ent- 
halt, 3—6% Essigsaureanhydrid. (E. P. 318 981 yom 1/10. 1928, Auszug yeróff. 6/11.
1929. Prior. 14/9.1928. Zus. zu E. P. 316276; vorst. Ref.) E n g e r o f f .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
Robert G. W. Eadie, Emulsionen bei der Teerfabrikation. Bei der gewohnlichen 

Trennung von Rohteer von der Ammoniakfl. in Gaswerken findet sich gewóhnlich eine 
Emulsionszwischenschicht W. im Teer. Man hat diese Emulsion auf yerschiedene 
Weise, z. B. mit der Sh a r p l e s  Superzentrifuge auf den Dalmarnock-Gaswerken 
zweeks Trennung des W. aus dem M ac  LAURIN-Urteer entfernt. Beim Reinigen fand 
man, daB die Zwischenschicht einen Geh. an gummiartigem Riiekstand enthielt, der 
zu 80% in A. 1. war; der Rest bestand aus festen Stoffen yon der Art des Koksstaubs. 
Auch <£ie phenol. Stoffe dienen ais Emulsifikatoren. Emulsionen konnen auch dureh 
zufallig in den Teer gelangte Spuren von CaCO^ u. ebenso dureh freien C aus dem 
Pech der Waschole entstehen. —  Sehr geeignete TyPen vcm solchen Emulsionen werden 
dureh Zusatz yon Harzseife hergestellt, die fiir allerlei Desinfektionszwecke dienen 
u. im Original naher beschrieben werden. —  Auch StraBenteeremulsionen lassen sich 
aus diesen Zwischenschichten ohne Erhitzung herstellen. Ein derartiges Praparat 
„Arcit“ wird beschrieben. (Gas Journ. 188. 658— 660. 4/12. 1929.) N a p h t a l i .

H. C. Head, Stra/3enteer. Hinsichtlich der Schliipfrigkeit haben sich TcerstraBen 
besser bewahrt ais solehe mit Petroleumbitumen. Besondere Erwahnung finden die 
mit h. Teerpraparat „Tarcreie“ (nach K il l p a t r ic k ) yerlegten Strafien. (Gas Journ.
188. 648—49. 4/12. 1929.) N a p h t a l i .

223*
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F. Nicholls, Die Benzolgewinnung auf Oaswerken. (Gas Journ. 188. 650— 53. 
4/12. 1929.) N ą p h t a l i .

Alfred W. G. Wilson, Gasverschwendung in Turner Valley. Der offizielle Bericlit 
stellt fest, daB Turner Valley nicht ais gewohnliche Erdóllagerstatte anzusehen ist, 
sondern ais ein Feld, das vor allem „nasses“ Erdgas produziert, d. h. solches, das fl., 
durch geeigneto Mittel gewinnbare u. verwertbare KW-stoffe — Naphtha — enthalt. 
Auf je 1 Barrel Naphtha kommt die ungeheure Mengo von 50 000 KubikfuB Gas ais 
Auftriebsmittel, wahrend man in Erdólfeldern sonst mit einem Gas-Olverhaltnis von 
1000: 1 rechnet. Diese zurzeit industriell nicht zu verwertendcn Gasmengen von taglich 
200 Millionen KubikfuB werden verbrannt; zu diesem Verlust tritt noeh der sog. Ver- 
witterungsverlust der Naphtha, so daB 90% des Energiegeh. des Erdgases unausgenutzt 
bleiben. (Canadian Minmg Journ. 51. 276— 78. 21/3. 1930.) F r ie d m a n n .

W. N. Ipatjew, Pyrolyse hoclimolekularer Yerbiiidungen und Cracken von schweren 
Erdoldestillaten unter Wasserstoffdruck. Vortrag auf dem KongreB der Ingenieure in 
Tokio. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal chimitscheskoi Promyschlennosti] 6. 1563 
bis 1570. 1929.) Sc h ó n f e l d .

M. K. Thornton jr., C. C. Neighbors und J. R. Keifch, Saureraffination naph- 
thenischer Ole. Bzgl. der Einw. von H2SO., auf die Harz- u. Asphaltstoffe des Erdóls 
nimmt man einerseits an, daB diese Korper sich polymerisieren, jcdonfalls chem. ver- 
andert werden, andererseits, daB die im Ol kolloidal gel. Komponenten ausgeflockt u. 
von der Saure absorbiert werden. Fiir die erste Erklarung sprechen so vicle Momente, 
daB sic allgemein anerkannt ist. Die Vers.-Bedingungen, unter denen dio Einw. von 
H 2S04 auf ein aus naphthen. Rohol erhaltencs mittelschweres Schmieróldestillat unter
sucht worden ist, werden angegeben. Nach der Alkalibehandlung bzw. nach dem Aus- 
waschen wurden bestimmt: Viscositat, D., Farbę, Flamnipunkt, innere Reibung, 
interfaciale Spannung, Oberfliichenspannung, Teerzahl u. Verkokungsruckstan'd 
(Conradson Carbon); diese Ergebnisse sind in ihrer Abhangigkeit vom Saureverbrauch 
graph. dargestellt. An Stelle der zu erwartenden, regelmaBig abfallenden Viscositats- 
kurve finden sich zwei Maxima, dereń Auftreten aus dem Kurvenbild fiir die Teerzahlen 
verstandlich wird. Yff. zeigen, daB bei einem Yerbrauch von 17—21 Pfund Saure auf ein 
Barrel dieses asphalt. Oles ein Sehmieról resultiert, dessen Raffinationsgrad den An- 
forderungen am besten entspricht. (Oil Gas Journ. 28. Nr. 42. 184. 280. 282. 284. 
6/3.1930.) F r ie d m a n n .

L. C. Beard jr., Die Schwefehdureraffinałion. Vf. erórtert den Rk.-Verlauf 
zwischen den verschicdenen Arten von KW-stoffen u. H2SO.„ ferner die Einw. der 
Saure auf die S-Verbb. Sowolil die angewandte Menge, wie dio Konz. der Saure iiben 
erheblichen EinfluB aus, ebenso die Art des Durchmischens u. die eingehaltenen Tempp. 
(Tieftemperaturraffination). Zu beachten bleibt, daB der Saureteer restlos entfemt 
wird. Dio bei der Raffination von Craekgasolinen mit H 2S04 von verschiedener Konz. 
entstehenden Verluste werden angegeben. (Oil.Gas Journ. 28. Nr. 42. 130. 276. 6/3. 
1930.) F r ie d m a n n .

— , Enłfernen des Saureteers mittels Zentrifugierens. Die jiingste Entw. der Saure
raffination sieht kontinuierliche Arbeitsweise vor, bei welcher der Saureteer durch 
Zentrifugieren abgetrennt wird. Dieses, unter die C r o s s  D e v e l o p m e n t  Co. - 
Patente fallende Verf. wird beschrieben. (Oil Gas Journ. 28. Nr. 42. 194. 6/3. 
1930.) F r ie d m a n n .

Hubert Norbury, Bitumenextraktion mittels Zentrifuge. In  Edmonton hat man 
Verss. mit der HiNTON-LAUGHLiN-Zentrifuge angesteilt, mittels dereń die Ólsande 
in W., Sand u. ein schweres dunkles Ol zerlegt werden. D a die Alberta-Sande —  nach 
B o s w o r t h  (Chef-Geologe der Imperial O il Co.) das machtigste Ollager der Erde dar- 
stellen, ist eine wirtschaftliclie Gewinnung des Bitumens daraus von hóchster Bedeutung. 
Eine t Sand liefert 32 Gallonen KW-stoffe. Jedes Barrel davon kann in 13 Gallonen 
Gasolin, 6 Gallonen Sehmieról u. 110— 120 Pfund Asphalt zerlegt werden, der dem 
Trinidad-Asphalt uberlegen sein soli. —  Einzelhciten im Original. (Canadian Mining 
Journ. 51. 28— 31. 10/1. 1930.) N a p h t a l i .

J. C. Chatfield, Vielplaltige Absorptionsardage zur Erzeugung von bestandigem 
Gasolin in einem Arbeitsgang. Eine Absorptionsanlage nut 28 Tellern, die zuglcich eine 
Fraktionierung, d. h. Stabilisierung des Gasolins erlaubt, wird beschrieben. (National 
Petroleum News 22. Nr. 12. 90— 96. 19/3. 1930.) F r ie d m a n n .

Emil J. Fischer, Kunstliche Asplialte, Peche und alinliclie. Produkte. Vf. behandelt 
diese Stoffe unter dem Gesichtspunkte ihrer techn. Yerwendungen, u. weist darauf hin,
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daB auch den ais ,,Chemoasphalten“ u. „Chemopechen" bezeichnetcn Prodd. wegen 
ihrer oft recht wertvollcn Eigg. ein weites Gebiet fiir ihro Verwertung offen steht. 
(Teer u. Bitumcn 28- 17— 20. 33—37. 20/1. 1930.) F r ie d m a n n .

Grafe und R. Fleck, Wesen, fabriksmapige Herstdlung und praklische Verwendung 
von Asphaltemulsionen. Die Asphaltemulsion soli auf der StraBe leicht zerfallen, 
d. h. H20 soli aufgesaugt werden, der Asphalt ais Haut zuriickbleiben, ohno daB der 
Emulgator mit in die Asphaltdecke geht; die auBerst feino Verteilung der Emulsion 
bietet keincn Yorteil. Kaltasphalt wird zum Strafienbau im Oberflachenverf., im 
Trankverf. u. im Mischverf. verwendet. (Petroleum 26. 357— 61. 19/3. 1930.) Fr ie d m .

— , Uber Nupholzbeize, ihrc Herstellung und Verwendung. I.—II I .  Mitt. tJberblick 
iiber dio Herst. von Nupholzbeize aus Kasselerbraun, ihre Eigg. u. techn. Vervvendung 
besonders in den Zellstoffabriken zur Herst. von Packpapieren u. braunen Pappen. 
(Farbę u. Lack 1930. 152. 161— 62. 172. 26/3.) S ie b e r T.

Friedrich Moll, Impragnierung von Grubenliolz. Salzimpragnierung bietet gegen- 
iiber dorjenigen mit Teer in hygien. Beziehung Vorteil; unter „Kyanisierung“ versteht 
man die Impragnierung mit HgCl2; ais Impragnierungsmittel wird das ,,Basalit“ emp- 
fohlen, das aus ca. 85% NaF u. 10% nitrierten Phonolen (Dinitrophenolanilin) u. 
einem geringen Zusatz einer alkal. Lsg. besteht. (Teer u. Bitumen 28. 37— 38. 20/1. 
1930.) F r ie d m a n n .

Francis J. Cirves, Eine Untersudiung iiber Holzzerstórung. Fiir die Gewinnung 
von Zellstoff ist es wichtig, die verschiedenen Komponenten der verschiedenen Iiolzer 
u. ihre Veranderungen mit der Jahreszeit u. mit dem Altern zu kemien. Vf. extrahiert 
zu dem Zweck eine Reihe von Holzcrn mit verschiedenen Lósungsmm. u. Laugen u. 
bestimmt die darin in Lsg. gegangenen Stoffe. Die Resultate sind in einer Tabelle 
u. in Kurven zusammengestellt. (Paper Trade Journ. 90. 63— 66. 6/3. 1930. Mosinee, 
Wis.) B r a u n s .

A. Guiselin, Zusammenfassender Beridit iiber Ver suche mit Autobetriebsstoffen. 
Nur solche Betriebsstoffe werden bzgl. ihrer Wirtschaftlichkeit u. Leistungsfahigkeit 
untersucht, die aus einheim. (franzos.) Materiał in geniigenden Mengen ais Ersatz fiir 
dio einzufuhrenden Erdólprodd. liergestellt werden kónnon. Hierfiir kommen in Be- 
tracht: 1. Kohle, d. h. die Gase, die aus Kohle in dem auf dem Kraftwagen angebrachten 
Generator erzeugt werden, 2. in geeigneten GefaBen mitzufiihrende komprimierte Gase 
aus Kohlen, 3. Sehweróle, 4. Benzol mit Alkohol u. Gasolin gemischt. (Proceed. Int. 
Conf. bitum. Coal 1928. I I .  867—85.) F r ie d m a n n .

C. Varadhan und H. E. Watson, Benzin-Wasseremulsionen. Vff. wollten ur- 
spriinglich hochprozentige Emulsionen von Bzn.-W. bzgl. ihrer Eignung ais Betriebs
stoffe in Verbrennungsmaschinen priifen. CHINA (Proc. Chem. Eng. Group 1924. 
6A. 124) hat 70%'g- Emulsionen in einer „Premior“-Kolloidmiihle mit einem Zusatz 
von 2% ólsaurem NH3 ais Emulgiermittel hergestellt; dieses Prod. soli ebenso wirksam 
wie Benzin allein im Motor sein. Den Vff. gelang cs nieht, ausreichend stabile Emulsionen 
zu bekommen. Alle Emulgiermittel liefern 2 Typen Emulsionen: W. in Benzin u. Benzin 
in W., zu dereń Trennung Zeitcn von einigen Sekunden bis zu Jahren notig sind. Die 
Die interfaciale Tension zwischen Lsgg. der Emulgiermethode u. dem Benzin wurde 
bestimmt; anscheinend geben Lsgg. mit den hóchsten interfacialen Tensionen stabile 
Emulsionen, die den hóchsten Geh. an Benzin aufweisen. (Journ. Indian Inst. Science 
Serie A. 13. 21— 30. 1930.) F r ie d m a n n .

A. P. Schachno, Neue Metlioden der Untersuchung fester Brennstoffe. K rit . Be- 
sprechung der verschiedenen analyt. Methoden. (Journ . chem. In d . [russ.: Shum al 
chimitscheskoi Promyschlennosti] 6. 1665— 68. 1/11. 1929.) Sc h ó n f e l d .

Hans Liier, Vergleich der verscliiedenen Feststellungen uber die Spanne zwischen 
Tropf- und Erstarrungspunkt bei Steinkohlenteerpechen und Pechanthracenolgemischen. 
Ein Pech, das bei 105° tropft u. bei 60° erstarrt, hat eine ,,Gradspanne“ von 45°. Uber 
die zulassige Hóhe dieses Charakteristikums bestehen Meinungsverschiedenheiten, die 
dazu gefiihrt haben, daB der Teer dem Asphalt gegeniiber ais im StraBenbau nieht 
gleichwertig bezeichnet worden ist. Hiergegen hat Vf. schon in „Beitrage zur StraBen- 
bauforschung“ (Allgemeiner Industrie-Verlag, Berlin) Stellung genommen. (Asphalt 
u. Teer 30. 311— 16. 12/3.1930.) F r ie d m a n n .

— , Neues Verfahren zur Klopfbestimmung der Universitat Michigan. Ein Verf. 
zur Klopfbest., das von G. G r a n g e r  B r o w n  u. H. E. J u r k  entwickelt wurde, wird 
beschrieben u. die App. abgebildet. Der Klopfwert eines Kraftstoffs wird dadurch er
halten, daB man das Kompressionsverhaltnis, bei welchem er klopft, m it dem ver-
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gleicht, bei welchem n-Heptan klopft. Das Resultat wird ais Verhaltnis dieser beiden 
Komprcssionsziffern oder ais das relativeKompressionsverhaltnis zwischen dem Standard- 
Kraftstoff u. dcm untersuchten Kraftstoff angegeben. Ein Diagramm zeigt die cliarak- 
terist. Klopfeigg. von Standard-Kraftstoff en aus Bzl.-Hcptan u. Isooctan-Heptan- 
mischungen ebenso wie den iiblichen „Benzolwert“, bezogen auf direkt dest. pcnnsylvan. 
Gasolin. — Neu ist unter anderem die Einrichtung einer Injektionspumpe statt des 
Carburators, um don Kraftstoff dem Zylinder zuzufuhren. Der Kraftstoff wird in einer 
Mischkammer mit cinor gemessenen Menge Luft gemischt. Dadurch wird eine gleich- 
miiCigere Kraftstoffzufuhrung gesichert. (National Petroleum News 22. Nr. 3. 61. 
62. 64. 15/1. 1930.) ______  Naphtali.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Zerlegung von ungesattigte 
Kohlenwasserstoffe enthaltenden Oasgemischen. Man trennt ungesatt. KW-stoffe aus 
Gasgemischen, die diese neben H 2 enthalten, durch Absorbieren der KW-stoffe unter 
Druek u. Kuhlung mit festen Absorptionsmittcln, z. B. akt. Kohle. (E. P. 325 309 
vom 26/11. 1928, ausg. 13/3. 1930.) D r e w s .

Barrett Co., V. St. A., iibert. von: S. P. Miller, V. St. A., Kokerei und Teer- 
destillation. Die Batterie besteht aus 2 Paaren von Retortenreihen, jede Reihe ist mit 
einem senkrechten Gassammelrolir verbunden, das zu einer gemeinsamen Hauptleitung 
fuhrt. Man kann einmal so arbeiten, daB je 2 Standrohre zu einer gemeinsamen Leitung 
fiihren u. daB in dem einen Paar Teer im Gegenstrom zu den aufstcigenden h. Gasen 
verspriiht wird, w'obei der Teer dest. wird u. Pecli sich am Boden der Rohre abscheidet, 
von wo es abgeleitet wird, wahrend in dem anderen Paar NHa-W. verspriiht wird, 
so daB aus dcm h. Gasstrom der Teer ausgewasclien wird, der sieli mit iiberschussigem 
NH3-W. am Boden der Rohre abscheidet, von wo das Gemisch ebenfalls abgefiihrt 
wird. Man kann auch alle 4 Rohre auf eine Leitung schalten u. Teer in allen Rohren 
Terspruhen, oder 2 u. 2 zusammenschalten u. Peche verschiedener Art herstellen. (E. P. 
309 946 vom 16/2. 1929, ausg. 12/6. 1929. Prior. 18/4. 1928.) D e r s in .

Koppers Co., V. St. A., Herstellung von Brenngas und Beinigung von Kohlen- 
icasserstoffól. Dio in Verbindung mit der Herst. von Brenngas, wie Kokereigas, bei 
der Entphenolierung des Abwassers anfallcnde Na-Phcnolatlsg., die noch NaOH ent- 
halt, wird zur Reinigung des im gleichen ProzeB ebenfalls gewonnenen Bzl. benutzt. 
Nach der Behandlung des Bzl. mit H 2S04 wird es mit der genannten Waschlsg. weiter- 
gereinigt. Diese Reinigung kann in 2 Stufen vorgenommen werden. In  der 1. Stufe 
wird eine Menge der Waschlsg. benutzt, die nicht ganz geniigt, um die in dem Ol ent- 
haltenen sauren Substanzen zu neutralisieren, wobei die Phenole in Freiheit gesetzt 
u. von dem Ol aufgenommen werden; in der 2. Stufe erfolgt die Behandlung mit einer 
weiteren Menge der Waschlsg., die geniigt, um die Neutralisation des zuriickgebliebenen 
Sauregehalts zu vollenden u. auch die Phenole zu extrahieren. (F. P. 667149 vom 
26/12. 1928, ausg. 12/10. 1929. A. Priorr. 10/10. 1928 u. 6/11. 1928.) R. H e r b s t .

Standard Oil Co. of Indiana, Chicago, V. St. A., Destillation von schweren Kohlen- 
wasserstoffolen, Dest.-Riiekstanden von Olen u. dgl. Die Ole w'erden mit iiberkitztem 
W.-Dampf nach Art eines Injektors angesaugt u. verspriiht, das Gemisch tritt durch 
Dusen in mehrere dicht aneinanderliegende Verdampfungskammern, in dereń letzter 
es auf 700— 750° F erhitzt wird, worauf es in einer Scheidekammer von nicht ver- 
dampften Riickstanden befreit wird. AnschlieBend erfolgt die Kondensation. (E. P. 
324 376 vom 21/8. 1928, ausg. 20/2. 1930.) D e r s in .

Franz Rudolf Moser, Amsterdam, Raffinalion von Mineralokn, Crackprodukten, 
Edeleanuezirakten u. dgl. Bas. Bestandteile sollen moglichst weitgehend durch Waschen 
mit einer soweit verdunnten II„SO^, daB kein Saureschlamm gebildet -wird, der die 
gebildeten Salze verunreinigt, entfernt werden, bevor die eigentliche Raffination mit 
konz. I I2SOĄ erfolgt. In  der ersten Stufe soli die Saure >  50% in der zweiten 
Stufe <  50% W. enthalten. Die in der ersten Stufe extrahierten Stoffe sollen ais 
Insoktenvertilgungsmittel oder Holzkonservierungsmittel verwandt werden. (Aust. P. 
15 631/28 vom 14/9. 1928, ausg. 23/7. 1929. A. Prior. 21/9. 1927.) D e r s in .

N. V. Bataafsche Petroleum Maatschappij, Haag, Holland, iibert. von: J. A. 
Buchel und R. N. J. Saal, Amsterdam, Raffination von Mineralolen, Teeren u. dgl. 
mittels fl. SO„ unter Zusatz aromat. KW-stoffe. Man behandelt z. B. 100 lbs. eines 
Spindeldles im Gegenstrom mit 200 lbs. fl. S02 u. dann mit einem Gemisch von 200 lbs. 
fl. S02 + 20 lbs. Bzl. (E. P. 316137 vom 10/7. 1929, Auszug veroff. 18/9. 1929. 
Prior. 23/7. 1928.) D e r s in .
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Allgemeine Gesellschaft fiir chemische Industrie m. b. H., Berlin, Verfahren 
zur Behandlung von Kohlenwassersłoffen mit verfliissigter schwefliger Saure. (D. R. P. 
493 782 KI. 23b vom 27/11. 1926, ausg. 12/3. 1930. — C. 1929. I. 2500. [E. P. 
281 337]). D e r s in .

A. Riebecksche Montanwerke Akt.-Ges., Halle a. S., (Erfinder: Theodor 
Hellthaler, Granschiitz bei WeiCenfels), Verfahren zum Bleichen von Montanwachs. 
<D. R. P. 493 953 KI. 23b vom 27/7. 1926, ausg. 15/3. 1930. — C. 1929. I. 2948. 
[E. P. 303 036.]) D e r s in .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Oxydation von Paraffin- 
kolihnwasserstoffen, Wachsen etc. mit sauerstoffhaltigen Gasen zwecks Gewinnung von 
Sauren und Estem. Die Oxydation wird unterbroehen, bevor eine Dunkelfarbung ein
tritt. Die Oxydationsprodcł. werden von den niclitoxydiorten Prodd. durch Aus- 
sehwitzen, Abpressen, Absclileudern, Verseifen oder durch Extraktion mit Losungsmm., 
wie A., Pyridin, Aceton etc., getrennt. (E. P. 324189 vom 14/12. 1928, ausg. 13/2. 
1930.) M . F. M u l l e r .

XX. ScMeB- und Sprengstoffe; Ziindwaren.
Herbert Levinstein, Chemische Abriistung. Yortrag iiber den Gaskrieg u. seine 

Bcdeutung fur den Chemiker. (Journ. Soc. chem. Ind. 49. Transact. 71—77. 7/2. 
1930.) H u b e r .

Lothar Wohler und A. Berthmann, Uber Verunreinigungen und einige Eigen- 
■schaften des technischm Knalląuecksilbers. Braunes oder graues techn. Knallqueck- 
silber enthalt in der Regel 1—2% Verunreinigungen, jedoch kein Krystallwasser, 
■wie sich aus der bei verschiedener Krystallisation erhaltenen gleichen Krystallform 
crgibt. Die braune Farbę riihrt von harzartigen Polymerisationsprodd. ahnlich der 
Azulmsaure her, die graue von metali. Hg, das sich spurenweise auch beim Lagern 
bildet. Ais Verunreinigung scheint eingeschlossene Mutterlauge vorzuliegen, naeh- 
gewiesen wurde bas. Hg‘-Nitrat der Zus. Hg4(N03)30H. Aus KCN-Lsg. umkrystalli- 
siertes Hg(CNO)2 enthalt bis zu 6% Hg(CN)2, offenbar infolge gemeinsamer Krystalli
sation der gitterahnlichen Salze. Umkrystallisieren auf eine Reinheit yon 99,1-—99,75%, 
gelingt aus W., ferner bei EingieCen der Lsg. in HN03 (1,52) in k. W. oder der am- 
moniakal. Lsg. in verd. Essigsiiure oder der Anilinlsg. in HN03. —  Die zur Initiierung 
von 0,85 g Trotyl erforderliche Grenzladung steigt mit fallender KrystallgroBe von
0,24 auf 1,2 g (rascher Anstieg von 0,02 mm KorngróBe an). Bei hoheren Drucken 
(z. B. 1000 kg/qcm) wird die Grenzladung, imabhangig von der KlrystallgroBe, ca. 0,27 g.
Eine Verminderung bis auf 0,08— 0,09 g wird auch durch Zusatz von 0,0005 g Bleiazid
erreicht, woraus hervorgeht, daB die hóhere Grenzladung durch geringe Anfangs- 
geschwindigkeit bedingt ist. (Ztsehr. angew. Chem. 43. 59— 63. 18/1. 1930. Darm
stadt, Techn. Hochsch., Chem. Inst.) " R. K. M u l l e r .

XXI. Leder; Gerbstoffe.
J. Arthur Wilson, Die Chemie des Leders. (Rev. gen. Matieres colorantes 

Teinture etc. 34. 56— 58. 98—99. Febr. 1930. — C. 1929. I . 2381.) B r a u n s .

Alfred Kraus, Modeme Lederfimisse. Im  Gebiet der Lederfimisse herrscht 
Nitrocellulose vor, nur Patentleder wird mit Leinólfirnis hergestellt. Herst. der 
Celluloselederlacke. Harze u. Weichmacher. Farbstoffe. (Brit. ind. Finishing 1. 48. 
Marz 1930.) K ó n iG.

Karl Czapla, Die Verwendung des Aschenbildes in der Rindendiagnostik. Wieder- 
gabe von 28 Aschenbildern verschiedener Rinden u. dereń Besprechung, woraus 
hervorgeht, daB das Aschenbild der zu Gerbereizwecken verwendeten Rinden sich 
zur Best. von Einzelrinden ais auch Rindengemischen von maximal zwei Einzelrinden 
verwenden liiBt. Weitere Identifizierung ermoglichen einzelne chem. Rkk. (Berliner- 
blau-, ZnCl2-Probe) an der Asche. (Mitt. Staatl. techn. Versuchsamts 18. 64— 80. 
1930. Troppau.) ______________ Gr o s z f e l d .

Edmund Georg Stiasny, Darmstadt, und Benzion Jalowzer, Paris, Verfahren 
■zum Gerben von Hauten und Fellen mit Hilfe von Eisenverbindungen. Komplexverbb. 
des Fe mit H 2S03 oder Stoffe, die solche zu bilden vermógen, werden fiir sich oder in
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Ggw. der Komple.werbb. des Fe mit organ. Sauren, mit oder ohne Zusatz anderer 
im Gerbereibetrieb verwendbarer Stoffe, sowie anderer organ. Komponenten, ins- 
besondere Kohlenhydrate, auf das zu gerbende Gut zur Einw. gebraeht. —  Die Arbeits- 
weise ist im iibrigen im wesentlichen analog derjenigen nacli D. R. P. 487670 u. E. P. 
305562; C. 1930. I. 2674. Auch bietet sie dieselben techn. u. wirtschaftlichen Vorteile. 
Die komplezen Fe-Sulfitierbb. konnen durch Einw. von Alkalisulfiten, -disulfiten, 
pyrosulfiten oder dereń Gemischen auf FeIH-Salze, wie FeCl3 oder Fe2(S04)3, gegebenen- 
falls auch auf bas. Fe-Salze oder auf Fe‘'-Salze boi Ggw. oder nachtraglicher Einw. 
yon Osydationsmitteln, von SO„ auf Fe-Salze, sowie yon Aldehyd- oder Ketondisulfiten 
auf Fe-Salze gewonnen werden. Ihre Bldg. tritt ebenso wie bei den Komplexverbb, 
des Fe mit organ. Sauren durch starkę Farbvertiefung in Erscheinung. Ferner ist 
sie an der yerhaltnismiiBig geringen Hydrolyse, die sich u. a. in der geringen Aciditat 
der wss. Lsgg., sowie durch vollstandige oder teilweise Verhinderung bzw. Verzogerung 
der libliclien Fe-Rk. mit K.,Fc[CN]e oder K  • SCN auBert, zu erkennen. Folgende Bei- 
spiele sind angegeben: Gepickelte HautbloBen werden in eine FI. eingebracht, die durch 
Einw. einer wss. FeCl3-Lsg. auf eine solche yon Na„S03 bei 15° gewonnen wurde. 
Wahrend des Gerbens bessert man, falls erforderlich, durch Zugabe einer konz. Stamm- 
lsg. nach. Nach beendeter Gerbung wird das Leder in ublielier Weise weiterbehandelt. — 
Ungepiekelte HautbloBen werden mit einer bas. Fem-Sulfatlsg., erhalten aus einer Lsg. 
von Fe^SO^z, Na2CÓ3 u. NaCl in W., vorgegerbt, hierauf eine wss. Na„SOs-Lsg. zu 
dem Bade gegeben u. die Behandlung fortgesetzt, bis die Haute bis zu dem gewiinscliten 
Grade durchgerbt sind. —  FeCl3 wird in W. gel., die Lsg. mit Na2C03 neutralisiert, 
mit wss. Na-Lactat]sg. gemischt u. mit bestimmten Mengen W. yerd. In  diesem Bade 
werden dio HautbloBen bis zur vollstandigen Durchdringung mit der Gerbfl. bewegt 
u. zwecks Gewinnung eines gegen hohere Tempp. noch widerstandsfahigeren Leders 
in eine wss. Na2S03-Lsg. gebraeht, in der sie 3— 5 Stdn. belassen werden. Nach be
endeter Gerbung laBt man das Leder noch einige Tage liegen, wascht dann aus u. be- 
handelt es in ublicher Weise weiter. —  Man lóst FeCl3 u. Cr-Alaun zusammen in W., 
neutralisiert mit Na2C03, gibt Na-Acetał zu der Lsg. u. verd. mit W. In  dieser Lsg. 
werden die Haute yorbehandelt u. nach Zusatz einer wss. NajS03-Lsg. fertig gegerbt. —  
Eine Lsg. von Na2S03 u. NaHSOs in W. mit einem pn-Wert annahernd von W. wird 
mit Sulfitcdluloseeztrakt yersetzt. Zu dem Gemisch gibt man eine wss. FeCt3-Lsg., 
verd. mit W. u. behandelt gepickelte Ochsenhaute mit der FI., gogebenenfalls unter 
nochmaliger Wiederholung der Gerbung mit derselben FI. (A. P. 1749 724 vom 3/1.
1927, ausg. 4/3. 1930. D. Prior. 30/11. 1925. E. P. 287221 yom 14/12. 1926, ausg. 
12/4. 1928. F. P. 631647 vom 29/11. 1926, ausg. 23/12. 1927. D. Prior. 30/11. 
1925.) Sc h o t t l a n d e r .

Artur James Waters, Melbourne, Vietoria, Australien, Schnellgerbrerfahrcn. 
Enthaartc u. entfleischte, sowie gekalkte Haute von Rindern oder Biiffdn werden 
in einen Pickel, bestehend aus NaCl u. verd. H 2S04, bis zur vollstandigen Entkalkung 
eingehangt. IJierauf entpickelt man sie mit einer wss. Na2S20 3-Lsg. u. wascht sie einige 
Stdn. in flieBendem W. Zwecks Herst. von Sohlleder aus schweren Hiiuten (Biiffel 
oder Ochs) Lehandelt man alsdann die BloBen mit einer Gerbbriihe aus Mimosarinden-, 
Myrobalanen- u. Wattle (eine austral. Pflanze) rindeneztrakt 60° Barkometer. Eine 
mittelstarke Haut wird in 14 Tagen durchgegerbt. Es lassen sich auch Gerbbruhen 
yerschiedener Konz. abweehselnd wahrend mehrerer Tage yerwenden. Bei der Herst. 
von Oberleder aus leichteren Hauten (Kuh) muB vor dem Pickeln noch eine Beizung 
in ublicher Weise eingeschaltet werden. Die Gerbung der fertig gemachten BloBen 
erfolgt dann mit schwacheren Gerbbruhen bei hóherem pn der Lsg. Eine mittelstarke 
Kuhhaut kann in hoehstens 8 Tagen oder noch kiirzerer Zeit durchgerbt werden, wenn 
man sie 1 Tag in einer 10°ig. Bruhe belaBt u. dann taglich in immer starker konz. 
Lsgg. bis zu 30—40° bewegt oder umgekehrt die Gerbung mit einer 30—40°igen beginnt 
u. dann immer schwacher werdende Lsgg. verwendet. (Aust. P. 18 252/1929 yom 
6/2. 1929, ausg. 17/9. 1929.) S c h o t t l a n d e r .

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.
I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Klebefolien zum Verbinden 

yon Papier, Pappe, Holz, besonders zur Herst. von Sperrholz u. zum Befestigen yon 
Furnieren, bestehend aus den Kohlehydratestern, gesdtt. oder ungesatt. Feilsauren, cyd. 
substituierter Fettsduren oder hydroaromat. Carbonsauren mit oder ohne Zusatz von
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Weichmachungsmitteln u. Fiillstoffen. Die Verleimung erfolgt unter Druck u. Hitze. 
(E. P. 319 001 vom 28/8. 1929, Ausz. yeroff. 6/11. 1929. Prior. 14/9. 1928.) Sa r r e .

Johann Brunner, Buch, Tirol, Kalłfliissiger Leim, bestehend aus geschmolzenem 
tier. Leim mit Zusatz von Milchsaure allein oder in Mischung mit anderen bekannten 
Sauren, wie z. B. Essigsaure. (Oe. P. 116 357 vom 1/9. 1927, ausg. 25/2. 1930.) Sa r r e .

Harry Marelock Beckwith, Brooklin, Massachusetts, V. St. A., Klebmittel. Zum 
Befestigen von Steifen in Schuhen bestreicht man die zu vereinigenden Flachen mit 
Kautschukmilch u. preSt. (Can.P. 264055 yom 25/6. 1925, ausg. 7/9. 1926.) F r a x z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Kitt, dad. gek., daB er unab- 
hangig von anderen Bestandteilen Cellulosederiw. der gesilttigten hoheren Fett
sauren u. Harze enthalt. (F. P. 671 053 vom 7/3. 1929, ausg. 9/12. 1929.) E n g e r .

Zacheus M. Marr, Fremont, V. St. A., Fuli- und Diclilungsmittel. Geschmolzener 
Schwefel wird mit gepulvertem Graphit u. Sb gemischt u. die M. in Formen gegossen. 
Zwecks Dichten yon Rissen u. dgl. in Metallteilen, Verbinden von Metallrohren u. dgl. 
werden diese iiber den F. der M. erhitzt u. diese auf den zu dichtenden Teilen verrieben. 
(A. P. 1 749 541 vom 16/4. 1928, ausg. 4/3. 1930.) K u h l in g .

XXIII. Tinte; Wichse; Bohnermassen usw.
Karl Micksch, Leder crerne. Techn. Ausfiihrungen uber Misch- u. Ólcremes, 

Ol- u. FarbansiŁtze dazu, uber Schuhcremes in Stangenform u. solche fiir Feinleder 
u. Lackschuhe, schlieBlich iiber Pigmentappreturen. Kurze Beschreibung der Fabri- 
kationseinrichtung. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 26. 621—24. 4/12. 1929.) R ie t z .

Daniel A. Williams, East Orange, und Joseph W. Rowe, Newark, New Jersey, 
Vervielfdltigungsblatt. Ein Celluloseester wird bei ca. 38° in Aceton gel., worauf man 
weiteres Losungsm. u. Glycerin zugibt. Man belaBt die M. einige Zeit in einem W.- 
Bad bei einer Temp. von 25— 50°. Alsdann wird mit ihr Papier impragniert, wobei 
man eine Temp. yon 25—40° innehalt. Das Papier wird 2 Stdn. getroeknet. (Can. P. 
264 211 vom 24/11. 1923, ausg. 7/9. 1926.) D r e w s .

Georg Heinrich Wilhelm Mumm von Schwarzenstein, Schweiz, Yerfahren zur 
Herslellung eines Reinigungsmiltels, dad. gek., daB ein Gemisch von Seife mit einem 
organ. Solvens, durch Zusatz von einem in W. 1. u. damit mischbaren organ. Losungsm. 
zur klaren Lsg. gebracht wird. Ais organ. Solvens wird ein wenigstens partiell hydrierter 
aromat. KW-stoff yerwendet oder hydriertes Naphthalin. Ais in W. 1. u. damit misch- 
bares Losungsm. yerwendet man aliphat. Alkohol, ais Seife Kalischmierseife. (Schwz. 
P. 133 808 vom 30/9. 1927, ausg. 2/9. 1929.) E n g e r o f f .

Wilhelm Eli sen., Thalwil, Schweiz, Fleckenwasser bestehend aus 0,71 W.,
0,11 Terpentin, 0,11 Bzn., 5g  Seife, 0,11 Salmiakgeist 15— 20°/oig. (Schwz. P. 
135 458 vom 15/5. 1928, ausg. 2/12. 1929.) E n g e r o f f .

S. de Torrontegui, Tratado de quimiea industrial. — Tomo II. — La pequena industria 
quimica. Barcelona: Feliu y Susanna 1930. (390 S.) 4°. Lw. 25.—.

XXIV. Photographie.
S. E. Sheppard, Belrachtungen iiber die Theorie des latenten Bildes. Erganzende 

u. berichtigende Bemerkungen zu der Veroffentliehung von R a w l in g  (0 .1930-1 .1576). 
Aus den Ausfiihrungen des Vfs. erscheint besonders bemerkenswert, daB die neue Entw. 
der Elektronentheorie der Metalle Schliisse aus den langwełligen Grenzen des inneren u. 
auBeren photoelektr. Effektes auf den Oberflachenzustand der Halogensilberkrystalle ge- 
stattet. Im  Gegensatz zur Angabe von G a r r is o n  (C. 1925.1. 2287) ist sowohl AgJ, ais 
auch AgBr u. AgCl diamagnet. Die von R a w l in g  benutzte Bezeichnung „Hypothese der 
Orientierungspunkte“ ist irrefiihrend, da sie eine Vermengung der beiden Begriffe 
,,Punkt-Konz.-Hypothese“ u. „Hypothese der Orientierung der Bldg. von Konz.- 
Punkten“ darstellt. (Photographic Journ. 70. 132—37. Marz 1930. Rochester, N. Y., 
Kodak Res. Lab., Comm. No. 423.) L e s z y n s k i .

A. P. H. Trivelli, Photoelektrisclie Theorie des latenten Bildes. Bemerkungen 
im AnsehluB an die Veroffentlichung von R a w l in g  (C. 1930. I. 1576). Nach der 
photoelektr. Theorie des latenten Bildes ist die Empfindlichkeit der Halogensilber- 
korner yon folgenden 5 Faktoren abhiingig: 1. Die Differenz zwschen der KeimgróBe
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vor der Exposition u. der zur Entwicklungsfahigkeit erforderliehen minimalen Keim- 
gróBe. —  2. Das Mengenyerhiiltnis u. die Verteilung des Silbers u. Silbersulfids im 
Keim. — 3. Dio Potentialdifferenz der Elektroden. —  4. Der innere Widerstand der 
Zelle, der bestimmt ist a) dureh die Leitfiihigkeit der einzelnen aufbauenden Phasen, 
b) dureh don Kontakt zwischen den Phasen. — 6. Die Lichtabsorption des Gesamt- 
systems. (Photographic Journ. 70. 132— 37. Marz 1930. Rochester, N . Y .) L e s z .

M. J. Nacken, Die Schwarżung photographischer Platten durcli Elektronenstrahlen. 
Die wesentlichsten Ergebnisse der Unterss. wurden bereits in der Arbeit von Se it z  
u. H a r ig  (C. 1930. I. 929) mitgetcilt. Ais Elektronenąuelle diente die Gliikkathode, 
Apparatur vgl. Original. Fur Elektronen von 1500 V wurden die photograph. Wrkgg. 
in Abhangigkeit yon der Espositionsdauer bei konstanter Intensitat u. in Abhangig- 
keit von der Intensitat bei konstanter Expositionsdauer bestimmt, wobei sieh das 
BuNSEN-RoscoEsehe Gesetz ais giiltig erwies. Eine Solarisation der entwickelten 
Schicht war nieht festzustellen, dagegen wurdo boi hohen Elektronenenergien eine 
Verfarbung der unentwiekelten Schicht beobachtet. (Physikal. Ztschr. 31. 296—306. 
1/4.1930. Aachen.) L e s z y n s k i.

Liippo-Cramer, Herscheleffekt und Wassergehalł der Bromsilberschicht. Verss. iiber 
die Beeinflussung des Herscheleffekts dureh den W.-Geh. der Schicht. Im  nassen 
Zustand ist der Herscheleffekt wesentlich ausgepragter ais im trockenen. Dio Rot- 
cmpfindlichkoit wird dureh W. stark herabgesetzt. Vf. untersucht bei seinen Verss. 
den Herscheleffekt unter Bedingungen, bei denen an nieht yorbelichteten Platten 
Schwarżung dureh dio Rotbelichtung bewirkt wird. (Kinotechnik 12. 165— 66. 20/3. 
1930.) L e s z y n s k i.

A. P. H. Trivelli und R. P. Loveland, Die Wir kun g von Chromsaure auf die 
Empfindlichkeit solarisierter Silberbromidplatten. Das uber die Wrkg. der Chromsaure 
auf das latente Bild vorliegende Materiał wird diskutiert u. dureh eine systemat. Unters. 
der Wrkg. auf das solarisierto latente Bild erganzt. Die erhaltenen charakterist. Kurven 
zeigen UnregelmaBigkeiten, die fortfallen, wenn statt der Diehten die Ag-Mengen auf- 
getragen werden. Dies ist darauf zuriiekzufuhren, daB im Gebiet der orsten Umkehr 
bei unbohandelten Emulsionen die Ag-Mengen relatiy zu den Diehten ansteigen. Nach 
der Chromsaurebehandlung ergibt sich eine n. Entw. mit anniihernder Proportionalitat 
zwischen Dichte u. Ag-Menge. Die Gesamtheit der Erscheinungen fiihrt zu folgenden 
Yorstellungen. Die Einw. der Chromsaure ist kompleser Natur, u. es lasson sich 
folgendo Teilwrkgg. untorscheiden: 1. Eine geringe Einw. auf das Halogensilber. —
2. Eine Wrkg. auf das Ag u. Ag2S der Reifungsreduktionskeimo mit yerschiedenen 
Reaktionsgesehwindigkeiten. —  3. Eine Wrkg. auf die Gelatine teils hydrolysierender, 
teils oxydierender Art, wodurch ein Sensibilisator (,,Proteinsensibilisator“) gleichzeitig 
gebildet u. wieder zerstort wird. —  Auf Grund dieser Vorstellungen fuhrt die Theorio 
der Konz.-Keime zu einer befriedigenden Deutung des Tatsachenmateriales. (Journ. 
Franklin Inst. 208. 731— 66. Dez. 1929. Rochester, Kodak Res. Lab., Comm. 
Nr. 400.) L e s z y n s k i.

A. P. H. Trivelli, Das solarisierte latente Bild photographischer Emulsionen. 
(Vgl. Tr iv e l l i  u. J e n s e n , C. 1930. I. 1884.) Es wird eine eingehende Diskussion 
der yerschiedenen Theorien der Solarisation gegeben. Die Koagulationstheorie (Pro- 
gressionstheorie) wird abgelehnt. Die Regressionstheorie wird in die allgemeine 
Theorio der Konz.-Kcime eingeordnet. Die erste Umkehr wird dureh das nieht mehr 
vom Ag2S (bzw. bei Kollodiumemulsionen oder Daguerreotypien von anderen Halogen 
absorbierenden Keimen) absorbierte Halogen bewirkt. Diesem Effekt wirkt dio Ent- 
stehung des direkten Bildes entgegen, auf dio die zweite Umkehr zuruekzufiihren ist. 
Die Luppo-CRAMERsehe Solarisationstheorie ist auch auf die Wrkg. der Róntgen
strahlen anwendbar. (Journ. Franklin Inst. 209. 373— 89. Marz 1930. Rochester, 
N. Y., Kodak Res. Lab., Comm. No. 416.) L e s z y n s k i .

H. H. Schmidt, Die Elusions-(Keimblo(llegungs-)Prozesse dureh Alkalien und 
alkalisch reagierende Salze bei mit Dichromatschwefelsdure behandelten Halogensilber- 
platten. Es wird die keimbloBlegende Wrkg. von KOH, NaOH, K 2C03 u. Na2C03 
auf mit Dichromatschwefelsaure behandelte, AgBr-, AgCl-, AgJ- u. Bromjodsilber- 
emulsionen untersucht. Die Wrkg. der Na-Salze ist durchweg etwas hóher ais die der 
K-Salze, was damit zu erklaren ist, daB bei gleichem °/0-Geh. die OH-Konz. bei den 
K-Salzen hóher ist. Die KeimbloBlegung dureh die Alkalien durfte damit zusammen- 
hangen, daB dureh die OH-Ionen adsorbierte Bestandteile der Dichromatschwefelsaure 
yom Korn oder den Entwicklungszentren wieder yerdrangt werden. Es war auch bei
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alkal. reagierenden Salzen der Alkalicn (Oxalate, Citrate, Tartrate, Phosphate, Silioate 
usw.) je nach dem Grade der durch Hydrolyso entstehenden OH-Ionen ein positiver 
KeimbloBlegungseffekt festzustellen. Es wird angenommen, daB der Befund von 
B loch  (C. 1929. I I .  2628), daB auch bei unbelichteten Emulsionen die Empfindlieh- 
keitsverringerung durch Dichromatsehwefelsaure mittels Alkali riickgiingig gemacht 
werden kann, auf den gleichen ElusionsprozcB zuriickzufiihren ist. Hier besteht also 
zwischen Empfindlichkeits- u. Belichtungszentren hóchstens ein gradueller Unter- 
sehied. (Photogr. Korrespondenz 66. 68—69. Marz 1930. Miinchen, Wiss. Lab. d. 
Fa. O. P e ru tz  G. m. b. H.) Leszynski.

Liippo-Cramer, tjher Bromsilberkollodium. I I .  (I. vgl. C. 1929. I. 1880.) Es wird 
festgestellt, daB die Bldg. des latenten Schleiers u. sogar der direkten Schwarzung auf 
Kollodiumplatten durch langere Behandlung mit W. verhindert wird, wenn Substanzen 
zugegen sind, die wie typ. Schutzkolloide u. Farbstoffe die Auskrystallisation des 
Silbers aus seiner ubersiltt. Lsg. verhindern bzw. verzógern. Die Schutzkolloide u. 
Earbstoffe wirken wahrscheinlich nicht gegen die rein chem. Red. des AgBr durch 
die Verunreinigungen des Kollodiums, sondern nur gegen den Zusammentritt der Silber- 
Amikronen bis zu der fiir die Auslósung der Entw. erforderliehen TeilckengróBe, die 
Farbstoffe vielleicht auch durch TeilchengróBe. Vf. nimmt an, daB bei der chem. Ana- 
lyse auch kein yerminderter Geh. an reduziertem Ag infolge der Schutzwrkg. zu finden 
sein wird. Auf die analogen Befunde an AgCl-Emulsionen wird hingewiesen. (Photogr. 
Korrespondenz 66. 57—59. Marz 1930. Sehweinfurt.) L e s z y n s k i.

Liippo-Cramer, Uber die 'photochemische. Ausbleicliung des Photóbromides mit Eilfe 
von Pinakryptolgelb. Verss. iiber die photochem. Ausbleichung der direkten Schwarzung 
von Bromsilber-Diapositivplatten in Ggw. von Pinakryptolgelb. Auch hier werden 
Konz.-Anomalien (stiirkere Wrkg. verdiinnterer Lsgg.) beobachtet. Die beschriebenen 
sprechen fiir eine Regenerierung des AgBr. (Photogr. Industrie 28. 365— 66. 26/3.
1930.) L e s z y n s k i.

A. Steigmann, Die photographische Bedeutung des Redoxsystems Cystin-Cystein 
und analoger Disulfid-Sulfhydrilsysteme. Erneuter Hinweis auf die Bedeutung der 
Hydrierungstheorie der Sensibilisierung. Die Tatsache, daB den Cystinkórpern, die 
in der photograph. Schicht eine Rolle spielen, die Gruppe RS-SR gcmeinsam ist, die 
mit der Gruppe RSH im Gleichgcwicht steht, weist darauf hin, daB dem reversiblen 
Disulfid-Sulfhydrilredoxsystem photograph. Bedeutung zukommen diirfte. Vf. nimmt 
in der Schicht einen ProzeB an, der von einer Cystin-Ag-Verb. iiber eine Cystein-Ag- 
Verb. zur Bldg. von Ag u. Cystin bzw. von Ag2S u. entsehwefeltem Cystin fiihrt. Durch 
Verss. mit einer inerten Gelatine, der ein kiinstlicher Schwefelkórper bzw. Cystin bzw. 
der Schwefelkórper + Cystin zugesetzt werden, wird gezeigt, daB Cystin die in der 
Gelatine yorhandenen Sensibilisatoren sensibilisieren u. nicht oder nicht nur ais Ag,S- 
bildender Sensibilisator, sondern ais H-Aktivator wirksam ist. Diese aktiyierende 
Wrkg. des Cystins kann naeh Ansicht des Vfs. fiir den Pharmakologen (Arzneimittel- 
kombinationen) von Bedeutung sein. (Photogr. Korrespondenz 66. 88—91. April 1930. 
Heidelberg.) LESZYNSKI.

Ernst v. Angerer, Landschaftsphotographien in  ultrarotem und ultraviolettem 
Licht. Es wird von Verss. berichtet, bei denen zur Ultrarotsensibilisation die beiden 
Farbstoffe der I. G. Rubrocyanin (Sensibilisierungsmaximum 7400 A) u. Allocyanin 
(Sensibilisierungsmaximum 8300 A) benutzt wurden. (Naturwiss. 18. 361—64. 25/4.
1930. Miinchen.) L e s z y n s k i.

U. Schmieschek, Neue Wege der Hypersensibilisierung. I. Es ist dem Vf. 
gelungen, sowohl in alkal. ais auch in s a u r e n Badern groBe Empfindlichkeitssteige- 
rungen von panehromat. Handelsemulsionen zu erzielen. Yon besonderem Interesse 
sind die neuen Verff. deshalb, weil man bei ihrer Anwendung haltbarere Prodd. erhalt, 
ais nach den bisher bekannten Verff. Zunachst wurde festgestellt, daB Lsgg. von 
frisch gefalltem AgOH in NH3 hypersensibilisieren, daB also der Siiurerest der bisher 
benutzten Ag-Salze unwesentlieh ist. Die Lsg. verfarbte sieh im Licht unter Bldg. 
von kolloidalem Ag. Vf. untersuehte daher, ob nicht die bas., sondern die reduzieren- 
den Eigg. des NH3 das wesentliehe sind, u. findet, daB NH3 durch KH S03 oder H202 
ersetzt werden kann. Eine Lsg. von 4 ccm l°/oig. AgN03-Lsg. u. 1 ccm 30%ig- H 202- 
Lsg. in 400 ccm W. zeigt eine wesentliehe Empfindlichkeitserhohung. Eine Lsg. von
12 ccm Ag2W 04-Lsg. von 0,63% Ag-Geh., 1 ccm 25%ig- NH3 u. 1 ccm 33%ig. H202 
in 400 ccm W. gibt im Blau eine Empfindlichkeitserhohung auf das 2,09-fache, im Rot 
eine solche auf das 4,39-fache ( Ag f a-  Panplatte). Die Unterss. wurden mit Hilfe
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des Energienivellierers ausgefiihrt, auf desson Bedeutung fiir derartige Unterss. hin- 
gewiesen wird. (Photogr. Industrie 28. 445— 48. 16/4. 1930. Berlin-Adlershof, Dtsche. 
Vers.-Anst. f. Luftfalirt.) L e s z y n s k i .

J. Eggert, Die Entwicklung des kinematographischen Rohfilms. Vortrag. (Kino* 
technik 12. 185— 87. 5/4. 1930. Leipzig.) L e s z y n s k i.

Karl Geyer, Die Entwicklung der Fihnbearbeitung von 1920—1930. Vortrag. 
(Kinotechnik 12. 193—94. 5/4. 1930. Berlin.) L e s z y n s k i .

Gottfried Spiegler und Otto Krumpel, Welche Anforderungen hat eine f  ur Rontgen- 
zwecke geeignete photographische Emulsion zu erfiillen ? (Mitt. Staatl. techn. Versuchs- 
amts 18.147— 54. 1930. Wien, Róntgentechn. Vers.-Anst. im Allg. Krankenhaus.) L e s z .

— , E in neues Verfahren zur Herstellung kinematographischcr und photographischer 
Filme. Beschreibung des dem D. R. P. 489261 (C. 1930.1. 376; ygl. auch E. P. 307431; 
C. 1929. I I .  376) zugrundeliegenden Verf. Nach Ansicht des Vfs. ist das Problem 
der Herst. nieht feuergefahrlicher, schwer zerreiBbarer Filme mit diesem Verf. ge- 
lóst. (Kunststoffe 20. 59— 60. Marz 1930.) L e s z y n s k i .

Marcel Abribat, Studien iiber die elektrolytische Ozydation einiger photographischer 
Entwickler und ahnlicher Substanzen. (Vgl. C. 1930. I. 2346.) Vf. teilt die Verss. mit, 
auf die sich seinc in der ersten Veróffentlichung (1. c.) ausgesprochene Theorie iiber die 
Vorgiinge bei der elektrolyt. Osydation von Entwickelern griindet u. diskutiert die 
zahlreich wiedergegebenen Kurven iiber den Verlauf der Osydation. (Science Ind. 
photographiąues [2] 1. 41— 51. Febr. 1930. Vincennes.) L e is t n e r .

P. Hanneke, Bereitung von konzentrierten Entwicklerlósungen. Rezepte nach Yor- 
schriftcn von Kodak. Insbesondere wird fiir hochkonz. Metol-Hydrochinonentwickler 
ein Zusatz von CH3OH empfolilen, um ein Ausscheiden des Entwielders in der Kalte 
zu verhiiten. (Photogr. Rdsch. 67. 149—50. April 1930.) L e is t n e r .

Georg Schwarz, Die kolloidchemischen Grundlagen der Farbtonentwicklung. Nach 
einem allgemeinen Uberblick iiber die kolloidchem. Erscheinungen bei der Farbton- 
entw. wird darauf hingewiesen, daB die entstehenden Farbtóne hauptsachlich vom 
Verhaltnis der Kornlosungsgesehwindigkeit zur Red.-Geschwindigkeit abhangig sind. 
(Photogr. Korrespondcnz 66. 59— 68. Marz 1930. Wien.) L eszyn sk i.

A. Jackson und W. A. Potts, Tonung mit Chlor-Bromsilberpapieren. Vf. gibt 
Rezepte zur Erzielung warmer Rot- u. Sepiatónungen durch Entw. mit Adurol-Hydro- 
chinon-Soda-Entwickler. (Brit. Journ. Photography 77. 195. 4/4. 1930.) Le ist n er .

Jacąues Henri-Robert, Arbeitsvorschrift fur Kinoumkehrfilm. Ausfulirliche An- 
weisung fiir das Umkehrverf. mit Paraphenylendiamin, KMnÓ., u. Hydrosulfit, nach 
P a t h e , empfohlen auch fur 16 mm-Film. (Brit. Journ. Photography 77. 180—81. 
28/3. 1930.) L e is t n e r .

Karl Hildisch, Der Carbrodruck. Vf. weist auf einige Umstande hin, von denen 
das gute Gelingen des Carbrodrucks abhangig ist: Verwendimg von dest. W., Reinheit 
der Chemikalien usw. (Photogr. Rdsch. 67. 150—52. April 1930.) L e is t n e r .

P. Hanneke, Neuere Arbeitsweisen in farbigen Carbrodrucken. Vf. berichtet uber 
Rezepte u. Arbeitsvorschriften, bei welchen nieht eino so genaue Einhaltung von Be- 
handlungszeiten erforderlich ist, wie bei fruheren Anweisungen. Sie ermóglichen deshalb 
ein beąuemeres u. sichreres Arbeiten. (Photogr.Rdsch. 67.130—32. Marz 1930.) L e is t .

A. Seyewetz, tlber die Reaktionen bei den verschiedenen Verfaliren zur Auflósung 
des Silberbildes. (Buli. Soc. Franę. Photographie [3] 17. 17—24. Jan. 1930: —  C. 1930. 
I. 1086.) L e s z y n s k i .

G. Grotę, Neues in der Farbenphotographie. t)bersicht oinorseits iiber prakt.
bewahrtc Verff., andrerseits auch iiber Vorschlage in der Literatur von mehr theoret. 
Wort. (Photogr. Korrespondenz 66. 91— 96. April 1930. Berlin.) LESZYNSKI.

E. L. Turner, Uber modeme Bastemegativherstellung. (Photogr. Korrespondenz 66. 
73—75. Marz 1930. London.) L e s z y n s k i .

K. Hazura, Uber die Photogalmnographie. Hinweiś auf dio Vorteile der vor 
der Emfiihrung der Algraphie viel gebrauchten Methode zur Herst. von Tiefdruck- 
platten durch Abformung eines auf photomechan. Wege erzeugten, geharteten Gelatine- 
reliefs im galvan. Bade. (Photogr. Korrespondenz 66. 99— 100. April 1930. Wien.) L e s z .

H. Moss, Die Photographie von Explosionsvorgangen. (Photogr. Korrespondenz 66.
69—73. Marz 1930. London.) L e s z y n s k i.

A. P. H. Trivelli und R. P. Loveland, Photomikrographien von Halogensilber- 
komem im ultravioletten Licht. Es werden Mikrophotogramme von Halogensilberndd. 
besprochen, die unter Yerwendung der Linie 365 m/t mit Glasoptik u. unter Yerwendung
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der Linie 275 m/i mit Quarzoptik aufgenommen wurden. Entspreehend der Ausfiihrung 
yon M e e s  (Journ. Franklin Inst. 201 [1926]. 525) rechtfertigt dio geringe Erhohung 
der Auflosung nicht dio mit der Verwendung der (Juarzoptik verbundenen Schwicrig- 
keiten. Es wird eine neuo einfache Methode zur Fokussierung im nahen Ultrayiolett 
u. Ultrarot untor Benutzung sichtbarer Strahlcn angegeben. (Journ. opt. Soc. Amerika 
20- 97-—105. Marz 1930. Rochester, Eastman Kodak Co.) L e s z y n s k i .

H. Baines, Neue Metliodcn zur Analyse von photographischen Produkten und 
Rohmaterialien. Teill. Die Bestimmung von Jodid in  Halogenidgemischen. Vf. beschrcibt 
eine Titrationsmethode mit Kaliumbromat u. Starkę ais Indicator, wobei die Halogenide 
in einem UbersehuB von KCN gel. sind u. dio Lsg. mit HC1 angesauert ist. Analysen- 
ergebnisse sind angefuhrt. Einige andere Metliodcn werden krit. besprochen. (Journ. 
Soc. chem. Ind. 48. Transact. 295— 99. 4/10. 1929. Rodenside Lab. Ilford.) L e is t n e r .

H. Baines, Neue Metliodcn zur Analyse von photographischen Produkten und Roh
materialien. Teil II . Die Bestimmung der Halogenide, die ais V erunreinigungen in 
K J enthalten sind. (I. ygl. yorst. Ref.) Der Unterschied in den Ergebnissen einer Best. 
von reinem Jodid durch argentomotr. Titration, einerseits mit Nitrit u. Starkę, 
u. andererseits mit anderen Methoden, yerschwindet, wenn die yerwendete AgN03- 
Lsg. 0,1-n. oder von hóherer Konz. ist. Tritt trotz Verwendung von 0,1-n. AgN03-Lsg. 
ein Unterschied auf, so ist er den ais Verunreinigung yorhandenen Halogeniden zu- 
zuschrciben, u. kann zur Best. derselben benutzt werden. Vf. titriert mit 0,1-n. AgN03 
u. zwar erst unter Verwendung von Nitrit u. Starkę; dann fiigt er 0,1-n. AgN03 im 
UbersehuB zu u. titriert mit Thiócyanat zuriick. Die Differenz der beiden Bestst. dient 
zur Bereehnung des gesamten Chlorids u. Bromids. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. Trans
act. 299—300. 4/10. 1929. Rodenside Lab Tlford.) L e is t n e r .

H. Baines, Neue Methoden zur Analyse von photographischen Produkten und Roh- 
malerialien. Teil I I I .  Die quantUative Uberfiihrung von Silberhalogetiiden in  lósliche 
Halogenide. (II. vgl. yorst. Ref.) Die Probe wird in 0,2-n. KCN-Lsg. „fixiert“, die 
Lsg. gekoeht u. nach u. nach in kleinen Portionen yr n. Na2S-Lsg. zugefiigt, bis kein 
Nd. mehr entsteht. Nach Ansauern mit 3,6-n. H 2SO,, wird filtriert. Das Filtrat enthalt 
die Halogenide ais Na-Salze. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. Transact. 300—01. 4/10. 
1929. Rodenside Lab. Ilford.) L e is t n e r .

H. Baines, Neue Methoden zur Analyse von photographischen Produkten und Roh- 
materialien. Teil IV. Die schnelle vollstandige Analyse von Brom-, Jodsilberemulsionen. 
(III. ygl. yorst. Ref.) Eine Probe wird in 0,2-n. KCN-Lsg., die 5 g NaOH im Liter 
enthalt, fixiert. Der Ag-Geh. der Lsg. wird durch Rucktitrieren mit AgN03 nach 
L i e b ig  bestimmt, u. die Silberhalogenide nach der in Teil I I I .  beschriebencn Methode 
in 1. Halogenide ubergefulirt. Das Jodid wird dann mit 0,1-n. AgN03 nach der 
Nitrit/Starke-Methode titriert. Analysenergebnisse sind angefuhrt. (Journ. Soc. chem. 
Ind. 48. Transact. 301—02. 4/10. 1929. Rodenside Lab. Ilford.) L e is t n e r .

H. Baines, Neue Methoden zur Analyse von photographischen Produkten und Roli- 
materialien. Teil V. Eine Zeitmethode zur schnellen Bestimmung von Kupferspuren 
in Silbemitrat. (IV. vgl. vorst. Ref.) Die Methode beruht auf der Beschleunigung
der Rk. 2 Fe'” -+- 2 S203" -->- 2 Fe" + S.,O0"  durch Cu-Spuren: der Lsg. des zu
priifenden AgN03 wird 0,2-n. NaCl-Lsg. zugesetzt u. der Nd. mit einer Mischung von 
Vr n. Na2S203 u. 0,1-n. Alkalithiocyanat gelóst. Der Lsg. wird 0,1-n. Eisenalaunlsg., 
die mit H 2SO., rtngesauert ist, zugefiigt. Unter genauer Einlialtung der Temp. wird 
die Zeit beobachtet, bis die rote Farbung yerschwunden ist. Aus einer yorher auf- 
gestellten Kurve wird dann der Cu-Geh. entnommen. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. 

Transact. 302—04. 4/10. 1929. Rodenside Lab. Ilford.) L e is t n e r .

H. Baines, Neue Methoden zur Analyse photographischer Produkte und Roh
materialien. Teil VI. Die Bestimmung des Silbers in photographischen Papieren. (V. ygl. 
yorst. Ref.) Die Best. des Ag in photograph. Papieren nach der bei Platten u. Filmen 
iiblichen cyanometr. Methode liefert keine esakten Ergebnisse, da durch Adsorptions- 
erscheinungen an der Papiorfaser die Konz. des Cyanids gestort wird. Eine genaue 
Best. des Ag ist móglich durch Titration einer Lsg. des Ag in iiberschussigem KCN 
mit Jod. Vf. gibt gonauo Versuchs- u. Vergleichsergobnisse. (Journ. Soc. chem. Ind. 49. 
Transact. 111— 12. 21/2. 1930. Selo Ltd. Res. Lab. Brentwood, Essex.) L e is t n e r .

H. Naumann, Gradation und plastischer Eindruck. Vf. erortert die Erseheinungen, 
dio auftreten, wenn man ein Negatiy u. danaeh gefertigtes Diapositiy so aufeinander- 
legt, daB die Konturen sich nicht genau decken, u. zwar an einem prakt. Beispiel u. 
an der charakterist. Kurve. (Photogr. Rdsch. 67- 127—30. Marz 1930.) L e is t n e r .
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Felix Formstecher, Die Ermittelung des nułzbaren Kopierumfanges. (Vgl. C. 1930.
I. 1735.) Es wird d ara uf hingewiesen, daB die zur Beurteilung der Tonwiedergabe not- 
wendige Kenntnis des nutzbaren Kopierumfanges (Summę von Kopierumfang u. An- 
passungsfahigkeit nach G o l d b e r g s  Nomenklatur) ohne Verwendung der Detailplatte 
aus der charakterist. Kurve crmittelt werden kann, wenn dio GOLDBERG-Konstante 

des benutzten Papieres bekannt ist. (Photogr. Industrie 28. 208— 09. 19/2. 1930. 
Dres den, Wiss. Lab. d. Mimosa A.-G.) L e s z y n s k i .

Georg Schwarz, Wien, Herstellung photographischer Silberlialoidemulsionen, dad. 
gek., daB das Schutzkolloid in die durch zwei Membranen abgegrenzte Mittelzelle 
eines Dreizellenapp. gebraeht wird, in welche die Silberionen aus dem Anodenraum u. 
die Halogenionen aus dcm Kathodenraum unter an sich bekanntcm EinfluB des 
elektr. Stromes wandern u. sich im Mittelraum zur Halogensilberemulsion yereinigen, 
wobei das Anion des verwendeten Silbersalzes u. das Kation des verwendeten Halogen- 
salzes Tom Schutzkolloid durch dio Membranwande u. den elektr. Strom ferngehalten 
wird, so daB es móglich wird, die so entstehende Emulsion ohne den ublichen Waseh- 
prozeB direkt auszugieBen. (D. R. P. 493063 KI. 57b vom 11/8. 1929, ausg. 3/3. 1930. 
Oe. Prior. 11/8. 1928.) Gr o t ę .

Nahrmittelfabrik Julius Penner A.-G. und Theodor Sabalitschka, Berlin, 
Yerfaliren zur Konservierung technischer und pharmazeutischer Praparate. Ausdehnung 
des Konservierungsverf. nach D. R. P. 438 588 mittels der Alkoholester der carbo- 
cyclischen Siiuren auf dio Haltbarmachung photographischer Gelatinepriiparate. —  
Beispiel: Bei der Bereitung der Ag-Halogenidgallerte wird unter die zur Gallerte zu 
verarbeitende trockene Gelatine p-Oxybenzoesduremethylester in einem solchen Ver- 
haltnis gemischt oder in dem zur Bereitung der Gelatinelsg. zu benutzenden W. vorher 
in einem solchen Verhiiltnis gelost, daB die fertige Ag-Halogenidemulsion 0,6 pro Mille 
Ester enthalt. (D. R. P. 494 371 KI. 57b vom 18/11. 1925, ausg. 21/3. 1930. Zus. 
zu D. R. P. 438588; C. 1927. I. 947.) Grotę .

fimile Greiner, Frankreich, Haltbarmachen der Gelatine auf Kinofilmen. Der 
kopierte u. entwickelte Film wird in einer Lsg. von icolframsaurem Na u. Eisessig 
behandelt, wodureh die Gelatine undurchlassig fiir W. u. A. wird. Hierauf wird der 
Film mit einer Schicht iiberzogen, die aus einer Lsg. von Gummilack, Amylacetat 
u. A. besteht. Diese macht dio Gelatine so fest u. haltbar wie das Filmband selbst, 
ohne daB dieses seine Geschmeidigkeit verliert. (F. P. 677 629 vom 29/6. 1929, ausg. 
12/3. 1930.) Gr o t ę .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. Rh. (Erfinder: Eduard Sprongerts, Bieb- 
rich a. Rh.), Erholmng der Wasserbestdndigkeit von Diazotypien, 1. dad. gek., daB man 
die Diazotypien unter Verwendung von Arylbiguaniden erzeugt. — 2. dad. gek., daB 
man den die Diazoverbb. enthaltenden Schichten Arylbiguanide zufiigt. —  3. dad. 
gek., daB man den zur Entw. von Diazotypien dienenden Azokomponenten Aryl- 
biguanid beimischt. (D. R. P. 487 148 KI. 57b vom 31/7. 1928, ausg. 6/3. 1930.) Gr o .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. Rh. (Erfinder: Eduard Sprongerts, Bieb
rich a. Rh.), Erliohung der Wasserleslandiglceit von Diazotypien, 1. dad. gek., daB man 
die Diazotypien unter Verwendung von Arylderiw. des Guanidins erzeugt. —  2. dad. 
gek., daB man den die Diazoverbb. enthaltenden Schichten Arylderiw. des Guanidins 
zufiigt. —  3. dad. gek., daB man die durch Belichtung entstandenen Diazotypien mit 
Arylderiw. des Guanidins nachbehandelt. (D. R. P. 488148 KI. 57b vom 28/8. 1928, 
ausg. 6/3. 1930. Zus. zu D. R. P. 487 148; vorst. Ref.) Gr o t ę .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. Rh. (Erfinder: Maxiinilian Paul Schmidt 
und Walther Spietschka, Biebrich a. Rh.), Herstellung von lichtempfindlichen Schichten 
auf beliebigen TJnterlagen unter Benutzung von Diazoverbindungen von AminonapMhol- 
derivaten. (D. R. P. 470 088 KI. 57b vom 11/12. 1927, ausg. 12/3. 1930. —  C. 1930.
I . 160 [E. P. 665 132].) Grotę ..

Charles Emde, Frankreich, Herstellung photographischer Diazotypiepapiere. Dio 
Diazoverb. wird, gegebenenfalls zusammen mit MetaUsalzen, auf Papier oder einen 
andern Trager aufgebracht. Nach der Belichtung erfolgt die Entw. durch Anfeuchten 
der Oberflache mit einer sauren oder alkal. Lsg. einer Azofarbstoffkomponente. 
(F. P. 676 317 vom 7/6. 1929, ausg. 21/2. 1930.) Gro t ę .

 ̂ Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. Rh. (Erfinder: Julius VoB, Biebrich a. Rh.), 
Ver starken undFarben von Bildern, 1. dad. gek., daB man hierzu am Licht ausbleichendo
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Diazoverbb. anwendet. —  2. dad. gek., daB man die Bilder mit einer am Licht aus- 
bleichenden Diazoverb. u. Azokomponente impragniert, dann belichtet u. mit einem 
fliichtigen Alkali entwickelt. —  3. dad. gek., daB man die Bilder mit im Licht aus- 
bleichenden Diazoverbb. impragniert, dann belichtet u. Bie mit einer Azokomponente 
entwickelt. (D. R. P. 493 834 KI. 57b vom 6/11. 1928, ausg. 13/3. 1930.) Gr o t ę .

Max Lusche, Miinehen, Uniwandlung von Gelatinesilberbildern in  Gelatinebild- 
reliefs, 1. dad. gek., daB man die Halogensilbergelatinescliicht mit einem wasserloslichen, 
inaktin. Teerfarbatoff oder mit Mischungen solcher Farbstoffe behandelt, welche ais 
Indicator wirken, indem sie bei Ausfiikrung des im iibrigen bekannten Verf. durch 
die hierbei zur Anwendung kommenden Alkalien u. Red.-Mittel in ihre Leukoverbb. 
ubergefuhrt u. durch die angewendeten Sauren u. Oxydationsmittel wieder zu Farb- 
stoff regeneriert werden. —  2. dad. gek., daB man die Farbstoffe oder Farbstoff- 
miscliungen der Emulsion vor dem Auftragen auf den Schichttrśiger einverleibt. —
3. dad. gek., daB man die Halogensilbergelatineschicht in Lsgg. der Farbstoffe badet. —
4. unter Verwendung eines Sśiurefarbstoffes ais Indicator, dad. gek., daB man der 
Emulsion vor dem Auftragen auf den Schichttrager Kieselsaureverbb., wie Kieselgur u. 
dgl., zusetzt. (D. R. P. 493 530 KI. 57b vom 13/2. 1929, ausg. 8/3. 1930.) Gr o t ę .

Amira Akt.-Ges., Hamburg, Yorbehandlung der Gelatineschicht zweclcs schnelleren 
und leichłeren Diffundierens der Anilinfarben aus Gelatineauswaschreliefs, 1. dad gek., 
daB der Gelatine der Druckplatte u. der Unterlage Substanzen zugesetzt werden, 
die an sich schon ein starkes Aufsaugevermi5gen besitzen, z. B. Infusorienerde, 
Baryt usw. — 2. dad. gek., daB die Gelatine der Druckplatte u. der Unterlage in der 
Weise gelockert wird, daB man in ihr kurz vor dem GieBen feinste Gasbliischen erzeugt, 
was z. B. mittels NaHC02 u. Citronensaure (Bldg. von C02) erzielt werden kann. —
3. dad. gek., daB die Gelatine in der Weise aufgelockert wird, daB man ihr feinst- 
pulverformige, in W. unl. Substanzen (z. B. Kolophonium) zusetzt, die spater durch 
geeignete Losungsm., z. B. A., Aceton, wieder entfernt werden. (D. R. P. 494 088 
KI 57b vom 12/12. 1928, ausg. 18/3. 1930.) G r o t ę .

Societe Franęaise Cmechromatique (Procedes R. Berthon), Paris, Farbfiltcr 
fiir Linsenrasterfilme. Das Filter besteht aus flachen GefśiBen mit yerschieden ge- 
farbten Fil. (Metallsalzlsgg.), bzw. aus einem einzigen GefiiB mit mehreren Trenn- 
wanden. Um die Erhitzung der farbigen Lsgg. zu vcrmeiden, werden die GefaBe in 
Kiihlbehaltern angeordnet. (Schwz. P. 135 767 vom 16/11.1928, ausg. 16/12.1929.
F. Prior. 30/12. 1927.) Gr o t ę .

Soc. Lumiere, Paris, Verfahren zur Herstellung von farbigen Giltem fiir dieFarben- 
pliotographie, dad. gek., daB gefarbte Fasem (Kunstseide) mit Paraffin oder Wachsen 
behandelt, die Fasem dann bis zur StaubgroBe zerkleinert u. von dem Paraffin 
mittels Losungsm. (Benzin, CCI.,) befreit werden. Nach erfolgtem Mischen werden die 
kleinen Teilchen auf mit klebenden Stoffen yersehene Glasplatten oder Filme auf- 
gebracht. Zweeks Erzielung einer gleichmaBigen Scliicht erfolgt dann noch ein Walz- 
vorgang. Evtl. noch yorhandenc Liicken werden mit sehr fcinem Staub ausgefullt. 
(Ung. P. 97872 vom 21/11. 1928, ausg. 15/7.1929. F. Prior. 2/12.1927.) G. K onic ,.

M. Martinez, London, Direkte Farbenpliolographie. Die lichtempfindliche Schicht 
besteht aus einer Mischung von Allozan-, Mercuri- u. Ferrisalzen bei Ggw. von Oxal- 
saure. Unter der Einw. der Lichtstrahlen von verschiedener Farbę soli in dieser Schicht 
ein der Farbę der Lichtstrahlen entsprechendes Bild entstehen, u. zwar ist fiir das 
SchwarzweiBbild ein Negatir u. fiir die farbigen Strahlen ein Positiv erforderlich. 
Eine Schicht, die AUoxan, Ferriammoniumoxalał, Citronensaure u. AgNOs enthalt, 
ergibt blaue, gelbe, griine u. schwarze Bilder unter den entsprechenden Lichtstrahlen. 
Ais Beispiel fiir eine Mischung gilt folgende Vorschrift: A) 5 g Ferriammoniumoxalat, 
2V2 g Ammoniumoxalat, 2 g Ammoniummolybdat, 1 g CoCL, 0,65 g NaJIPO^, 100 ccm 
W. — B) 3 g Mercuricyanid, 4 g HgSOt, 0,75 g Hamstoffnitrat, 3V2 g Alloxan, 0,5 g 
fS-Naphthylamin. 1 g P6(AT03)2, 100 ccm W. Beide Lsgg. werden in gleichen Voll. 
gemischt. (E. P. 323 768 vom 6/9. 1928, ausg. 6/2. 1930.) Gr o t ę .

Aktiebolaget Rapidografi, Stockholm, Schweden, Herstellung von Druckplatten. 
Eine mit Silber- u. Chromatsalz lichtempfindlich gemachte Schicht wird vor dem 
Beliehten einer Hartung unterworfen, die nach dem Belichten oberflachlich herab- 
gesetzt wird. Beispiel: Eine Zn-Platte wird mit einer Lsg. aus 5 Teilen mit W. gesatt. 
Gelatine u. 1 Teil Wasserglas iiberzogen, worauf die lichtempfindliche Schicht, eine 
Silbersalzgelatineemulsion, aufgebracht wird. Nach dom Trocknen wird die Schicht
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mit Alaun oder Formalin gekiirtet u. dann in einer (KH,)2Cr20j-Lsg. gebadet, ge- 
troeknet u. unter einer Vorlage belichtet. Die exponierte Platte wird mit H 2SO., nach- 
bohandelt, um die Cr-Salze auszulósen u. die Hartung lierabzusetzen. Die Druck- 
platte kann nun unmittelbar zum Drucken in der Presse angewendet werden. (Scliwz. P. 
134 974 vom 9/3. 1928, ausg. 1/11. 1929. Schwed. Prior. 18/3. 1927.) G r o t ę .

Kohler & Lippmann, Graphische Kunstanstalt, Braunschweig, Herstellung 
von mechanisch zugerickteten liotationsdruckplalien, insbesondere fiir den Zeitungs- 
druoli. Von einem Bilde werden zwei Negative, eins mit Raster und eins oline Raster 
ais Spiegelbild, hergestellt. Dns erste wird n. entwickelt, das zweite hart, d. h. solange, 
bis die Halbtone versehwunden sind. Das Rasterbild wird dann auf die Vorderseite
u. das Spiegelbild in Ubereinstimmung mit ihm auf die Ruckseite einer Metallplatte 
ubertragen. Diese wird geiitzt u. naeli cłem Trocknen unter hohem Druck in eine Mater 
eingepreBt, von der die zum Rotationsdruek geeignete Druekform abgegossen wird. 
(Oe. P. 116 380 Tom 7/3. 1927, ausg. 25/2. 1930.) G ro tę .

Walther Traxl, Wien, Vervielfdltigung photographischer Bilder dureh Flachdruck,
1. dad. gek., daB eine inerto Platte mit Harzlsg. eingerieben wird u. mit einem nassen 
Quellrelief, dessen gequollene Stellen ein Harzlósungsmittel, wie A. oder Aceton, ent- 
halten, in Beriibrung gebraeht wird, wobei durcli Auflosung der Harzschiclit u. Ent- 
fernung des gel. Harzes sowohl dureh Diffusion in das CJuellrelief ais auch dureh Auf- 
nalime in die Druckfarbe an den Berukrungsstellen das Druckklichee zustande kommt.
—  2. dad. gek., daB auf eine inerte, nieht priiparierte Platte ein feuehtes Quellrelief 
aufgepreBt wird, dessen geąuollcne Stellen ein leicht hydrolysierendes Salz eines un- 
edlen Metalles, z. B. Cr, enthalten, wobei an den Beruhrungsstellen diese Metallsalz- 
lsg. auf die Platte ubertragen wird u. daselbst infolge Hydrolyse u. Diffusion der Saure 
in der Regel innerhalb von 10 Sek. bis 1 Min. emfarbbare Druekelemente erzeugt. 
(Oe. P. 116 541 Tom 18/3. 1927, ausg. 25/2. 1930. Zus. zu Oe. P. 114282; C. 1930. I. 
160.) G r o t ę .

Felix Adler, Wien, Herstellung von Druckwalzen zum Bedrucken endloser Bahnen 
nach dem Dreifarbentiefdrucksystem, 1. dad. gek., daB man in den drei Grundfarben 
Rot, Blau u. Gelb auf die in Dreifarbendruck libliche Weise je ein Positiv herstellt, 
diese Positive auf je eine ungehartete Stahlwalze iibertragt, den Farbtonwerten ent- 
sprechend graviert u. sodann das Muster in der ublichen Weise dureh Molettieren auf 
die Kupferwalze aufbringt. — 2. dad. gek., daB man die negatiyen Teilbilder auf licht- 
empfindliches rastriertes Pigmentpapier kopiert, von diesem auf einen leicht ver- 
kupferten Stahlzylinder umdruekt, dureh Weglósen der ungeschiitzten Stellen der 
Kupferhaut u. nachheriges Entfernen der fetten Umdruckfarbe ein Bild herstellt, 
dieses graviert u. allenfalls dureh Atzen an bestimmten Stellen yerbessert. (Oe. P. 
116 388 vom 5/7. 1928, ausg. 25/2. 1930.) Gr o t ę .

Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. Rh. (Erfinder: Gustav Kogel, Karlsruhe i. B., 
Maximilian P. Schmidt und Rudolf Zahn, Biebrich, Wiesbaden), Herstellung 
non Anaglyphen. (D. R. P. 467766 KI. 57b vom 2/12. 1927, ausg. 27/2.1930. —
C. 1929. I I .  2856.) G r o t ę .

Masa G. m. b. H. zur Herstellung kiinstlicher Oberflachen, Berlin, Nach- 
ahmung von Holzmaserungen. Das Papier wird zunachst mit der Grundfarbe des Holzes 
eingefarbt, worauf von der Maserung auf photomechan. Wege eine Druekform her
gestellt wird, von der nach dem Offsetverf. auf das Papier gedruckt wird. (E. P. 
319 000 vom 23/8. 1929, Auszug veróff. 6/11. 1929. D. Prior. 15/9. 1928.) Gr o t ę .

Masa G. m. b. H. zur Herstellung kiinstlicher Oberflachen, Berlin, Uber- 
tragung von Holzmaserung auf Platten beliebigen Materials. Ein móglichst schwacher 
Holzdunnsehnitt oder -schliff wird im Wege eines Lichtkopierverf. entweder unmittel
bar auf das zu masernde Materiał oder zu Vorvielfaltigungszwecken auf ein Diapositiv, 
eine Druckplatte o. dgl. ubertragen, von welcher unmittelbar oder im Offsetverf. ge
druckt wird. (Oe. P. 116 391 vom 5/1. 1929, ausg. 25/2. 1930. D. Prior. 9/1.
1928.) “ Gro t ę .
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