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A. Allgemeine und physikalische Chemie.
W. Herz, Lósungsvolume wid lonenradien von Alkalihaloiiien. Vf. lmt kiirzlich 

das „Ionenmolekol-Volumen“ der Alkalihaloide berechnet (C. 1930 . I. 2677). Es wird 
jetzt das „L6sungsmolekelvolumen“ diesor Sake borechnet. Dazu wurde aus den 
Dichtemessungen von H e y d w e il le r  (Ann. Physik [4] 3 7  [1912]. 739) borechnet, 
welches Volumen — nach Abzug des W.-Volumens — den Salzen pro Molekuł in den 
Lsgg. zur Verfiigung steht. Dio so errcchneten Losungsvolume werden mit den Molekel- 
volumina verglichen, die aus den Radien zu berechnen sind. Die Losungsvolume sind 
bei hohen Konzz. groBer, bei kloinen geringer ais dio Molekelvolume; Gleichhoit tr itt 
etwa bei 0,2—0,1-n. Lsgg. ein. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 87 . 382—84. 7/3. 1930. 
Breslau, Uniy.) • Klemm.

W. Herz, Die Temperaturkoeffizienten von Dichte und innerer Reibung. Vf. hat 
kurzlich (C. 19 2 9 . I. 2725) gezoigt, daB die Temp.-Koeff. yoń D. u. Brechungsąuotienten 
ein konstantes Verhiiltnis aufweiscn; es wird jetzt die Temp.-Abhangigkeit von D. u. 
innerer Reibung verglichen. Die beiden Grofien werden zunachst an 8 Stoffen zwischen 
7/i 2 u- 8/i2 ^krit. verglichen. Der Temp.-Koeffizient der inneren Roibung ist groBer 
ais der der D. Die — gegen Vers.-Folder sehr cmpfindliohen — Quotienten schwanken 
zwischen 7 u. 9,8. W. (10,9) licgt ein wenig, A. (20,3) erheblich lioher. — Ein etwas 
gróBeros Materiał wird bei 7/n  ^krit. Yerglichen. Hier findet man ahnliche Werto 
fiir den Quotjenten; assoziierte Stoffe goben groBerc Werte. (Ztschr. anorgan. allg. 
Chem. 187 . 379—81. 7/3. 1930. Breslau, Univ.) Klemm.

Wilhelm Biltz und Alfred Lemke, Uber Molekular- und Atonwolumina. 22. tJber 
y-Tonerde und Spinelle. (21. vgl. C. 19 2 8 . II. 1417.) Aus den Unterss. der D.D. von 
zwei Tonerdepraparaten (Tonerdehydrat „A“ u. ,,B“ nach W il ls t 'a i 'te r )  unter- 
scheiden Vff. bei fortschreitender Entwasserung drei Eormarten der Tonerde: Im 
Korundgebiet oberhalb 1000° ist der hóchsto D.-Wert ais endgiiltiger Gleichgewichts- 
wert zu betrachten; das y-Tonerdegebiet ist bis 750° mit Sicherheit mit dem unteren
D.-Grenzwert 3,42 festzustellon. Jedoch ist angegebene D. nur von relativer Be- 
deutung, da sich die y-Tonerde monotrop in den a-Korund umwandelt u. infolgedessen 
bei Steigerung der Temp. eine zunehmonde D. beobachtet wird. Zwischen 750 u. 1000° 
liegt das Umwandlungsgebiet. Diese pyknomotr. festgelegten Gebiete wurden rónt- 
genograph. kontrolliert u. bestatigt gefunden. Die Raumbeanspruchung der y-Modi- 
fikation ist wesentlich groBer ais dio des Korunds, damit steht auch in Ubereinstim- 
mung, daB der dichteren Formart der groBere Breohungsindex entspricht. Ebenso 
lassen sich dic Mol.-Refrr. aus den Atomrefraktionen berechnen. Ais analyt. Folgerung 
dieser Tatsachen ergibt sich, daB es geniigt, Al2OirPraparate auf kurze Zeit uber 1000° 
zu erhitzen, um die Korundmodifikation zu erhalten. Wahrend selbst ein langeres 
Gliihen bei Rotglut nur die y-Modifikation ergibt. Die Saurelóslićhkeit der y-Tonerdo 
entspricht ihrer Weitraumigkeit. Vff. nahmen auch an, daB die saurelósliche Tonerde 
bei der Wiirmezers. des ICaolins auf die Bldg. von y-Tonerde beruht. Der Vergleich 
der Mol.-Voll. u. der Mol.-Refrr. der Tonerdemodifikationen in den Magnesiaspinellen 
zeigt, daB der Zustand der Raumbeanspruchung von Al u. O in den Magnesiaspinellen 
sehr nahe der gleiche ist wie in der y-Tonerde. Das Tonerdevol. in den Al20 ;i-Spincllen 
mit den Monooxyden vom Koohsalztyp ist im Mittel das gleiche wie im Mg0-Al20 3- 
Spinell (28,4). Bei den Fe20 ;1- u. Cr203-Spinellon mit Monooxyden vom Kochsalztyp 
ist das subtraktiv bereclmete Fe2Oj- bzw. Cr2Oj-Vol. groBer. ais das des rhomboedr. 
Fe20 3 bzw. Cr20 3, so daB dio Esistenz einesy-Fe20 3 mit dem Mol.-Vol. von etwa 33,4 u . 
ein y-Cr20 3 mit dem Mol.-Vol. von etwa 32,3 yermutet werden kann. Bei den Zink- 
spinellen u. dom Chrysoberyll sind zwei Berechnungsmoglichkeiten vorhanden. Werden 
die Bereehnungen substraktiy mit den Molekularraumen der hexagonalen BeO u. ZnO 
durchgefiihrt, so orhalt man die Yoll. der rhomboedr. a-Modifikationen der Sesqui-
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oxyde. Boi der Annahme einer hypothet. regularen Form des ZnO u. BeO entspriehfc 
der raumchem. Befund dcm der iibrigen Spinelle, d.h. der y-Modifikation der Sesqui- 
oxyde. (Ztsclir. anorgan. allg. Cliem. 186 . 373—86. 7/2. 1930. Hannover, Techn. 
Hoelisch.; Gottingen, Univ.) K l e v e r .

Wilhelm Biltz und Adolf Sapper, U ber Molekular- und Atomvolumina. 23. Alkyl- 
verbindungen von Metallen und Halbmetallen. (22. vgl. vorst. Ref.) Die Bereehnung 
der Mol.-Voll. der einfachen Metali- u. Halbmetallalkylc zeigte die Giiltigkeit des 
Additmtittsprmzips, sowie, daB bei den mehrkernigen Alkylverbb. ein konstitutiver 
Effekt zu beobachten ist. Ans den berechneten Kullpunktsmol.-Yoll. der folgenden 
Alkylverbb.: Si(CH3)t , Pb(CH3)t , Cd(CH3)2, Hg(CHs)2, Si(C'2/ /5)4, <?e(C2ff5)4, Sn- 
(C2/ /6)4, Pb(CJI,),, Zn(CJJ,)2, Cd(C,H5)it Hg{C2H5)„, Ge(CsH7)4, Sn(C3H7)4, Pb(C \H ^, 
ZniCzHJz, Cd(C\U7)2, PIĄsek. Cd(n-CJI„)2, 5?i(i-C'4/ /9)4, Z»(i-C4.F/9)2, Cd-
(t-C'4/ / 9)2, 6'c(j'-C'5/ / 11)4, Zn(i-C\HU)2, Cd{i-C&H n )z wurden die entsprechenden Radikal- 
voll. substraktiv ermittelt, wobei es sich ergab, daB die Radikalvoll. mit wachsendem 
Gewicht der Kernelcmente mir schwach zunehmen. Eine Bestatigung des Additivitats- 
satzes zeigten auch die gemisohten halborgan. Alkylverbb. — Bei den zweikernigen 
Alkylverbb. Sm2(C2/ /5)6, S n ^ H ^ H ^ ,  Sn,(C,H,)e, S i2(CIJ3)6,
(CH3)3Pb(C6H10)Pb(CH3)3 ist der mehrkernige Stoff weitriiumiger ais der einfache. 
Die Weitraumigkeit der alkylierten Distannane wachst dabei nicht mit starkerer 
Belastung durch wachsendes Alkyl, sondern sie sinkt. Bei der yorliegenden Pb-Verb. 
tr itt die Dilatation auch dann auf, wenn die beiden Kernatome nicht in unmittelbarer 
intcrmctall. Bindung stehen. (Ztsclir. anorgan. allg. Chem. 186 . 387—391. 7/2. 1930. 
Hannover, Techn. Hochsch.; Gottingen, Univ.) K le v e r .

R. Samuel und L. Lorenz, tlber den Ubergang von unpólarer zu polarer Bindung. 
Vff. weisen darauf hin, daB der Ubergang von der unpolaren zur polaren Bindung in 
gesetzmaCiger Weise von zwei Faktoren abhangt, namlich einmal von der Ionisierungs- 
spannung des positiven Partners eines Mol., andererseits von der Elektronenaffinitat, 
die noch von Zusatzkraften (z. B. Solvatationswarme, Wechsolwrkg. von Dipolen u. 
Ionen usw.) unterstutzt wird. Infolge dieser Abhangigkeit von den auBeren Be- 
dingungen ist die Lage der Grenze zwischen beiden Bindungsarten veranderlich. — An 
Hand dieser Anśicht werden dann besprochen: Eydrolyse, Sauren u. Basen, dio vcr- 
schiedenen Sauren eines gleiehen Zentralatoms. (Ztschr. Physik 59. 53—82. 18/12.
1929. Breslau.) ” L o r e n z .

Jean Timmermans. Stereochemische Untersuchungen: Das Prinzip der bevorzugten 
Konfiguralion. Nach VAN’ł  H o f f  sind bekanntlich alle ster. Konfigurationen ident., 
die durch bloBe Drehung um eine Achse ineinander iibergefuhrt werden konnen. 
Man kónnte diese Konfigurationen im Prinzip ais Tautomere betrachten, die sich 
in dauernder Umwandlung ineinander befinden. Vf. zeigt, daB diese Annahme un- 
richtig ware. Es gibt vielmehr unter den mogli chen eine bevorzugte Konfiguration, 
die in der fl. Phase die meisten, im festen Zustand alle Moll. haben werden. Vf. fuhrt 
ais Argumente an: die bekannten opt. Isomericn beim Biphenyl, das Verh. von Poly- 
hydroxylverbb. gegen Borsiiure, die Yerhinderte freie Drehbarkeit bei krystallinen 
Fil., die SchmelzpunktsregebnaBigkeiten, besonders in homologen Reihen, ferner 
einige Ergebnisse der rontgenograph. Unterss. Aueh die Polymorphieerscheinungen

werden so gedeutet, daB sie verschiedenen „tauto- 
Y* meren“ Konfigurationen entsprechen. SchlieBlieh

0 1 ^ 0 ^ 1 1  -weist Vf. auf die bekannten BRUNischen Beob- 
i i achtungen hin, daB Athan- u. Acetylenverbb. Misch-

H -^Y ^C l krystalle bilden mit den trans-Formen der entspre- 
j j  Q1 chenden Athylene u. somit analog konfiguriert sind.

Es sind aber auch „ideale Misehungen“ moglich, z. B. 
zwischen Dichlor- u. Tetrachlorathan; solche Komplexe, dic durch nebenst. Formel 
dargestellt werden, bezeichnet Vf. ais racemoid. (Journ. Chim. physiąue 27 . 65—74. 
25/2. 1930. Briissel, Univ.) B e r g m a n n .

G. Tammann, Palladium-Wasserstoff und Clirom-Sticlcstoff. (Nachr. Ges. Wiss., 
Gottingen 1 9 2 9 . 173—84. 11/2. 1930. — C. 1 9 3 0 . I. 3147.) F a b e r .

J. Lewin, Untersuchungen uber die Theorie der konzentrierten Losungen. VIII. JDie 
Zusammensetzung der Phasen Fliissigkeii-Lampf in bindren Systemen beim Gleichgewicht.. 
(VII. vgl. J a p g ir , C. 1930- I. 3015.) Die Blethode von  Ca l in g a e r t  u . H itch co ck  
(vgl. C. 19 2 7 . II. 25) zur Best. der Zus. des Dampfes einer binaren Mischung ist nach 
Verss. des Vfs. ungenau. Vf. beschreibt eine neue Methode, die auf einer mechan.
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Tronnung des Dampfes von der PI. beru lit. Nach dieser Methodc werden die Systemo 
CS2-Aeeton, -A., -Cyclohexan, Isobutylchlorid, Isopentan imtersueht. Die Messungen 
sind gut reproduzierbar. (Buli. Soc. ehim. Belg. 39. 91—99. Febr. 1930. Briissel, Univ., 
L ab . de Chimio Physiąue.) LORENZ.

Raymond Defay, Die cJiemische Kinetilc von Th. de Donder und die stabilen und 
metastabilen Gleichgewichte. Erste Mitteilung. Vf. gibt zunachst — in Anlehnung an 
Th. d e  D o n d e r  „L'affinite“, Mśmoires publies par l'Academie royale de Belgiąue 
[Cl. d. sciences] et Gauthior-ViUars, edit. Paris 1927 — einige allgemeinen Ableitungen 
iiber den Zusammenhang zwischen Affinitat u. Rk.-Geschwindigkeit, die nielits grund- 
siitzlicli Neues bringen. — Es werden 2 Sorten von Gleichgewiehten unterschieden:
1. Wahre Gleichgewichte: A  (Affinitat) =  0. 2. Metaslabile Gleichgewichte. A  =j= 0. Auf 
Grund des 2. Hauptsatzes wird abgeleitet, daB zu einem positiven metastabilen Gleieh- 
gewichtswert stets auch ein negativer gelioren muB, d. h., daB im p, T, z-Diagramme 
das Gebiet des metastabilen Gleichgewichts stets die Flachę, auf der A  =  0 ist, enthalten 
muB. (Buli. Acad. Roy. Belg., Classe Sciences [5] 16. 73—83. 1930.) K lem m .

S. Roginsky und L. Rosenkewitsch, Die Quantentlieorie der Kinetilc homogener 
und heterogener Reaktionen. Unter der Annahme, daB bei monomolekularen Rkk. 
spontaner Zerfall eines Mol., das nocb nicht die klass. bereclmete Aktivierungsenorgie 
erbalten łiat, moglich ist, versuchcn Vff. einen Mechanismus fiir diesen Zerfall zu be- 
rechnen in ahnMcher Weise wie Gamow (C. 19 2 9 . II. 7) den Mechanismus der 
a-Teilchenemission aus radioakt. Kernen. Es ergibt sich: 1. die Aktmerungswiirme 
verschieden von der aus dem Temp.-Koeffizienten der Rlc.-Geschwindigkeit v berecb- 
neten; 2. v unabhiingig von der Konz. — In ahnlicher Weise lassen sich Aussagen iiber 
die Rkk. an Oberflachen machen. (Naturo 125 . 347—48. 8/3. 1930. Leningrad, Physikal.- 
Techn. Rontgeninst.) L o r e n z .

Preston Robinson, Eine allgemeine Hegel fiir den Iieaktionsmechanismus. Vf. 
priift die Gultigkeit der Regel, daB in einem isothermen System diejenige Rk. statt- 
findet, dereń Endprodd. die gróBte Entropie haben, an dem System: Dampf-W.-Eis, 
u. an dem Verh. der verschiedenen Sehwefelmodifikationen. (Journ. physical Chem. 34. 
207—10. Jan. 1930. New York.) B r is k e .

P. N. Raikow, Eine neue Tlieorie iiber den Mechanismus der Rcalctionen bei den 
Autoxydationsprozessen und iiber die Bildung des Wasserstoffdioxyds (II20 2) und seine 
Rolle bei den Autoxydationsvorgangen. Vf. s te llt  zur Erkliirung der U nstim m igkeiten  
bei dem  M echanism us der Autoxydationsprozesse u. der Bldg. des H 20 2 eine neue Theorie  
auf, der zw ei der gew ohnliehsten chem. Erscheinungen, die O xonifikation u. die Des- 
m otropie zugrunde liegen. N ach dieser Theorie lassen sich versehiedene P alle  zwangs- 
los erklaren, d ie m it den bislier bekannten Theorien von  S c h o n b e in ,  T r a u b e ,  E n g l e r ,  
K in g z e i '1', R ic h a r z ,  M um ii, B a c h , B a c k e r  u. W i e l a n d  n ich t in  Einklang zu 
bringen sind. Durch Ausscheidung des naseierenden H  aus dem  Verlauf der Aut- 
oxydationsprozesse wird die je tz t  allgem ein angenom m ene TRAUBEsche H ypothese  
uber die Toriibergehende B ldg. von  nascierendem  H  bei jedem  Autoxydationsprozes.se  
uberfliissig. D as W asserstoffd ioxyd ist, entgegen der gowohnlichen Auffassung, ein  
im m ittelbarer starker u. sclineller Reduktor, aber ein  nur m ittelbarer u. langsam er  
O xydator. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 189 . 36—52. 25/3. 1930. Sofia, Chem. Inst. 
d. U n iv .) A s c h e r m a n n .

Herman C. Ramsperger, Der EinflujS von Athan und Sticlcstoff auf die Gescliwindig- 
1'eit der thermischen Zersetzung von Azomethan bei niedrigen Drucken. Die therm. Zers. 
von Azomethan ist bei hohen Drucken monomolekular, bei Druckverminderung nimmt 
die Rk.-Geschwindigkeit aber ab. Wahrend des Portschreitens einer Rk. andert sich 
jedoeh die monomolekulare Konstantę selbst bei niedrigen Drucken nicht; die Rk.- 
Prodd. C2ir6 u. N 2 iiben also denselben EinfluB auf die Rk. aus, wie Azomethan selbst. 
(R a m s p e r g e r , C. 19 2 7 . II. 1114). Vf. untersucht daher die Zers. von Azomethan 
bei niedrigen Drucken (vgl. C. 1930 . I. 162) unter Zusatz von C2He u. N«. C2II0 wurde 
durch Hydrolyse von GRIGNARD-Reagens, N 2 durch vorsichtige therm. Zers. von N a N 3 
hergestellt. Zunachst wird die Geschwindigkeit der Zers. von reinem Azomethan bei 
einem Anfangsdruck von 0,1 cm, ubereinstimmend mit dem Ergebnis der fruberen 
Verss., zu 0,53-10-3 sec-1 bestimmt. Dio Abhangigkeit der Rk.-Geschwindigkeit vom 
Anfangsdruck liiBt sich mit genugender Genauigkeit durch log h =  0,35 log P  dar- 
stellen. Nun wird die Rk. von Azomethan bei einem Partialdruek von etwa 0,1 cm 
unter Zusatz steigender Mengen Athan bis zu einem Gesamtdruck von etwa 0,3 cm

231*



3 6 3 6 A. A l l g e m e in e  u n d  p h y s ik a l is c h e  Ch e m ie . 1 9 3 0 .  I .

untersucht. Die Rk.- Geschwindigkcit nimmt bei diesen Verss. ungefahr den gleichen Werfc 
an, wie er nach der obigen Gloicliung aus dem Gesamtdruek zu berechnen ist. Zusatz von 
N2 bis zu einem Gesamtdruek von etwa l,6cm bei cinem Partialdruek von etwa 0,1 cm 
Azomethan laflt ebenfalls die Rk.-Geschwindigkeit grofier werden, aber nicht in gleiehem 
MaBe wie der Zusatz von N2. Es erweist sieh also C2HG bzgl. der Wrkg. auf die Rk.- 
Geschwindigkeit dem Azomethan ais gleiehwertig, N2 nur geringeren Mcngen Azo- 
methan. Die kombinierte Wrkg. von N2 u. C2H„, die sio ais Rk.-Prodd. bei der Zers. 
des Azomethans ausiiben, reicht also aus, um die Rk.-Geschwindigkeit auf ihrem 
anfanglichen Wert zu erhalten. Die Ergebnisse werden vom Standpunkt der Theorie 
von R ic e  u . R a m s p e r g e r  (C. 19 2 7 . II. 1230) besprochen. (Journ. physical Chem. 34. 
669—71. Marz 1930. California, St a n f o r d  Univ.) L o r e n z .

D. Vorlander, tjber oplisch leere, krystaUine Fliissigkeilen und uber die verschiedenen 
Arten der krystallinen Fliissigkeiten. Zusammenfassender Bericht iiber Messungen 
der D. u. Zahigkeit des p-Athoxybenzalainino-a-methylzimtsdziredthylesters (I) (ygl. 
Ber. Dtsch. chem. Ges. 4 1  [1908]. 2033) u. des Anisal-p-aminozimtsdureathylesters (II) 
(vgk Ber. Dtsch. chem. Ges. 40  [1907]. 4530), die gemeinsam mit Adolf-Heinrich 
K rum m acher (vgl. Diss. Halle 1929) mit Hilfe eines yerkleinerten L a w a c zec k - 
Viseosimeters (vgl. E rk , C. 19 2 8 . I. 723) ausgefiihrt wurden, f er ner iiber Messungen 
der Warmetonungen bei den Umwandlungspunkten zwisohen den verschiedenen 
krystallin-fl. Formen der genannten Ester sowio des Zimlsiiureathylesterazophenol- 
acelals (HI) u. des 'p-Phenylbenzalaminozimtsaureaihylesters (IV), die gemeinsam mit 
Kurt Thinius (vgl. Diss. Halle 1928) nach der Methode von R o b e r TS u . A u s TON 
(vgl. E e n n e r , Ztschr. anorgan. allg. Chem. 8 5  [1914], 169) ausgefiihrt wurden. 
Verb. I  hat 2, Vcrb. H mindestens 3, Verb. IH  3 u. Vcrb. IV 4 krystallin-fl. Phasen.

Vf. unterseheidet zwei Arten dor krystallinen Eli.: A. die opt. inakt. oder schwach 
akt., nicht pleochroit. krystallinen Eli. mit ihrem bei einachsiger Aufrichtung stets 
auftretenden opt. positiven Charakter der Doppelbrccliung; B. die stark pleochroit. 
u. zirkularen krystallinen EU. mit ihrem bei einachsiger Aufrichtung grundsatzlich 
opt. negativen Charakter der Doppolbrechung. Die vorsehiedenen krystallin-fl. Phasen 
der oben genannten Substanzen gehoren alle der A rt A an. Vf. wendet sich gegen 
die Bezeiehnungen „anisotrope Ell.“ u. „mesomorphor Zustand," ebenso gegen die 
Unterscheidung zwischen „nemat.“ u. „smekt. Zustand“ u. zwischen „fl.“ u. „flieBenden 
Krystallen“. Die TAMMANNsche ,,Emulsionshypothese“ wird ebenso wie die Schwarm- 
hypothese abgelehnt. Auf die Bedeutung der ScHONFLIESschen Raumgruppen mit 
unendlich vielen eindimensionalen linearen u. mit 80 zweidimensionalen Trans- 
lationsgruppen (vgl. A l e x a n d e r  u . H e r r m a n n , C. 1 9 2 9 . II. 698) wird hingewiesen. 
(Physikal. Ztschr. 31. 428—35. 1/5. 1930. Halle, Chem. Inst. d. Univ.) L e s z y n s k i .

Bawa K artar Singh, Eine Methode zur Unterscheidung Isomerer, Tautomerer und 
Polymerer von Polymorphen oplisch-aktiver Substanzen. Bei opt. Modifikationen akt. 
Stoffe laBt sich leicht entscheiden, ob Polymorphie oder Polymerie (Isomerie, Tauto- 
meric) vorliegt. Das Drehungsvermogen jeder der polymorphen Modifikationen wird 
gleich sein, das der polymeren Modifikationen verschieden. Doeh ist es moglich, dafi 
die verschicdene Rotationsdispcrsion der polymeren Formen im Einzelfall gerade fiir 
die benutzto Wellenliinge das Drelivermijgen fiir beide polymeren Formen gleich ist 
u. so Polymorphie vortauscht. Zur einwandfreien Entscheidung ist es also nótig, die 
Rotationsdispersion zu bestimmen. Im  Fali der Polymorphie mussen die Werte fur 
das Drehvermógen fiir jede Wellenliinge gleich sein, im Fali dor Polymerie verschieden 
sein. Diese Methodo zur Unterscheidung von Polymorphie u. Polymerie ist, da sie nur 
auf opt.-akt. Stoffe anwendbar ist, nicht so allgemein, wie die von S idgw ick (Journ. 
chem. Soc., London 1 0 7  [1915]. 672; Best. des kryohydrat. Punktes), aber leichter 
auszufuhren u. erfordert weniger Substanz. — Vf. wendet die Methode auf die drei 
Modifikationen von o-Jodphenylimino-d-campher vom F. 97°, 93° u. 87° an. Die 
niedrigst schmelzende Modifikation (a) -wird durch Kondensation von d-Campherchinon 
mit o-Jodanilin bei Ggw. von W.-freiem Na2S04 bei 80—85° erhalten. Die /3-Modifikation 
(F. 93°) entsteht, wenn die Kondensationstemp. hóher (90—97°) ist; sie wandelt sich 
beim Erhitzen bis 95° nicht in die y-Modifikation um, die durch minutenlanges Kochen 
der a-Modifikation erhalten wird. Die /?-Moclifikation kann durch Zusatz von etwas 
y-Form u. langes Erhitzen auf etwa 80° in die y-Form umgewandelt werden. Da die 
Moglichkeit von Stereoisomerie der drei Formen (syn u. anti) besteht, bestimmt Vf. 
das Drehvermogen der drei Stoffe in verschiedenen Losungsmm. fiir die griine u. gelbe 
Hg- u. die Na-Linie. Die Werte sind ident., die Stoffe also polymorph. (Journ.
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Indian chcm. Soo. 6. 1007—11. 31/12. 1929. Cuttack, Revenshaw, College, Chem. 
L^b.) L o r e n z .

N. Dawidenkow, Zur Frage der sprungartigen Deformation. Vf. versucht die 
von Cl a s s e n -N e k l u d o w a  (C. 1929. II. 1763) beobachtete Erscheinung einer sprung- 
artigon Deformation zu erklaren, indem er sie ais eine Wrkg. zweicr Vorgiingo auffaBt: 
des plótzlichen Abfalls des Vbrformungswiderstandcs nach dom Anfang des FlicBens 
u. der Entfestigung infolge der Rekrystallisation. (Ztschr. Physik 61. 46—53. 21/3. 
1930. Leningrad, Physikal.-Techn. Lab.) F a b e r .

L. Schubnikow, tlber die Hcrstellung von WismuteinkrystaUen. Um Widerstands- 
messungen an Bi-Einkrystallen auGcrhalb u. imierhalb eines Magnetfeldes auszufuhren, 
sollten Einkrystalle hergestellt werden, dio eine bestimmto geometr. “Form haben 
u. boi dcnen dio Lago der Achso von vornherein festgelegt werden kann. Die vom 
Vf. beschriebeno Hcrst.-Methodo ist sehr iihnlich der Methode, dio sclion K a p iTza 
n. spiiter Go e Tz u . H a s l e r  (vgl. C. 1930. I. 2682) angewendet haben. Geschmolzenes 
Bi wird in einen von der Luft abgeschlossenon Hohlraum gepreCt u. mit einem Irnpf- 
krystall in Beruhrung gebracht. Dio Wando des Krystallisationsraums bestehen aus 
sechs rechteckigen, gut geschliffenen (Juarzplatten, dio von Fodern zusammongehalten 
werden. Die inneren Flaohen der (Juarzplatten werden paraffiniert. (Koninkl. Akad. 
Wetensch. Amsterdam, Proceedings 33. 327—31. Comm. Leiden No. 207b.) W r e s c h .

Pulin Bihari Sarkar und Nirmalendunatli Ray, Eine vorldufige Bemerkung 
uber die Homologie von BeFt"- und SO^-Ionen von chemisćhm, slrukturellen und 
krystallographischen Gesichlspunkłen. Ausfiihrlichere Darlegung der bereits referierten 
Ansiohten (vgl. C. 1929. II. 2858). (Journ. Indian chem. Soc. 6. 987—90. 31/12. 1929. 
Calcutta, Univ., College of Science, anorgan. chcm. Abt.) L o r e n z .

Arthur F. Scott und Edward J. Durliam, Die Loslichkeit loslicher Elektrolyle.
II. Die Loslichkeit der Alkali- und Erdalkalibromide in Bromwasserstoffsaure. (I. vgl. 
C. 1929. II. 3099.) Vff. bestimmen dio Loslichkeit von Alkali- u. Erdalkalibromiden 
in reinem W. u. in HBr (bis zu 60 Mol.-°/0). Loslichkeit in reinem W. (in g Salz auf 
100 g Lsg.) boi 25°:

KBr NaBr NH,Br LiBr BaBr2 SrBr2 MgBr2 CaBr2
40,62 48,22 43,86 60,41 50,28“ 49,93 49,93 58,53.

Loslichkeit in HBr s. Original. — Gesatt. Lsgg. der Bromide von Li, Ca, Sr u. Mg 
farben sich boi Zugabe von HBr blaCrot; freies Br ist in diesen Lsgg. nicht nachzuweisen. 
(Journ. physical Chem. 34. 531—37. Marz 1930. Houston, Texas, Tho Rice Inst. Chem. 
Abt.) L o r e n z .

B. S. Srikantan, Reaktionen an der Oberflachę heijier Metalldrdhte. Teil I. Die 
Beaktion C02 +  II„— y II20  +  CO an Platin. Vf. schlieCt aus einigen Unstimmig- 
keiten in den Verss. von P r ic h a r d  u . H in s h e l w o o d  (C. 1925. II. 130) iiber die Rk. 
C02 +  H 2 — y  H20  +  CO, daB die Aktiyitat der verw endeten Pt-Drahte nicht uber 
den ganzen Verlauf eines Vers. konstant bleibt, u. untersucht daher diese Rk. unter 
ahnlichen Bedingungen. Dio Temp. des Drahtos wird durch Best. des W iderstandes 
mittels der WHEATSTONEschen Briicke genauer ais bei den zitierten Verss. gemessen.
— Es erweist sich ais sehr schwierig, reproduzierbare W erte zu erhalten. Die Rk.- 
Geschwindigkoit ist anfangs sehr hoch, fallt aber rasch auf niedrigen konstanten W ert. 
W ird ein frischer Draht yerwendet, dann fallen die Gesch^dndigkeitskoeffizienten 
(bercchnet unter der Annahme einer monomolekularen Rk.) rasch ab. Bei weiteren 
Verss. mit einem bereits zur Rlc. benutzten Draht zeigt es sich, da$, ausgenommen 
die ersten Stadien der Rk., die Geschwindigkcitskoeffizienten konstant werden. Nun 
wird der Draht zwischen zwei Verss. im Vakuum einige Min. auf etwa 1000° erhitzt, 
um das adsorbierte CO zu entfernen. Durch diese Behandlung wird der Draht weit- 
gehend desaktiviert. Bei 1000° geht die Rk. an einem solchen Draht nicht mehr zu- 
Endo. — Die anfangliche hoho Ęk.-Gcscliwindigkeit wird nicht durch Veranreinigungen 
(etwa 0 2) bewirkt. Der darauffolgende Abfall kónnte an einer Vergiftung des Kataly- 
sators durch das gebildete CO liegen. Zugabe von viel CO zu dem Rk.-Gemisch setzt 
die Rk.-Gteschwindigkeit herab, der Abfall bleibt abor bestehen. Anscheinend werden 
die aktivsten Stellen des Drahtes durch adsorbiertes CO vergiftet. — Die Ergebnisse 
(auch der Verss. mit anfanglichem CO-Zusatz) lassen sich durch:

d x/d t =  k (a  — x)/l +  c x 
(k =  Geschwindigkeitskonstante, o =  Anfangsdruck von H2, x =  in der Zeit t gebildete 
Mengo CO, c =  Konstanto) wiedergeben. — Zusatz von 100—300 mm N2 zu je 100 mm 
von C02 u. H2 ist zunachst fast okne EinfluB auf die Rk., die mit groBer Geschwindig-
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kcit einsetzt, rasch langsamcr wird u. dann mit konstantor Geschwindigkeit verlauft; 
wenn abcr etwa 70 mm CO gebildet sind, nimmt die Geschwindigkeit wieder langsam 
ab. Falls nicht experimentelle Felilcr diesen AbfaU vortauschen, UiBt sich keine Er- 
klarung dafiir findcn. — Mit sorgfaltig durch langes Erhitzen im Vakuum cntaktmertem 
Draht lassen sich gut reproduzierbaro Wcrto erhalten. Bei 1000° wird dio Geschwindig- 
kcitskonstante bei Temp.-Zunahme von 80° rund 2,6-mal so groB; daraus berechnet sich 
dio Aktivierungswarmo der Ek. zu 38 000 cal. — Durch den Gebrauch nimmt der 
Widerstand des Drahtcs bei 0° um einige %  zu. Wiihrend dic Oberflache des Drahtes 
u. Mk. vor den Verss. kórnig u. rauh erschien, erwics sich der Draht nacli den Verss. 
ais vóllig glatt. Verss. mit kiinstlich aufgerauhtom Draht geben eine vicl gróBere Rk.- 
Geschwindigkeit. — Die Ergebnisse der Unters. zeigen also, daB die Rk. an den rauhen, 
,,akt.“ Stellen des Drahtes vor sich gcht; durch das entstehendo CO werden die akt. 
Stellen yergiftet; durch Ausgliilien sintert die Oberflache des Drahtes, der Draht wird 
entaktiviert. (Journ. Indian chem. Soc. 6. 931—47. 31/12. 1929. Bangalore, Indian 
Inst. of Sciences, Abt. f. allgem. Chem.) L o r e n z .

B. S. Srikantan, Reakłionen an heifien Metalldrdhten. Teil II. Die Reaktion 
II„ +  CO„ — >- CO +  U.f> an Plalin-Iridiumlegierungen. (I. vgl. vorst. Ref.) Yf. 
untersucht die Rk. H 2 +  C02 — >- CO -+- H20  an der Oberflache von Pt-Ir-Drahten 
mit 5, 10, 1 5 .. . 30% Ir- Da der Temp.-Koeffizięnt des Widerstandes dieser Legie- 
rungen klein ist, wird die Temp. pyrometr. bestimmt. — Bei den Legierungen mit 5, 
10 u. 15% Ir sind dic Verss. gut reproduzierbar; die Legierungen andern ihre Aktivitiit 
wiihrend der Verss. nicht. Die Rk. verliiuft von Anfang an mit konstanter, groBer 
Geschwindigkeit. CHr Bldg. tr itt in keinem Palle ein. Die Legierung mit 5% Ir erweist 
sich ais aktiver, ais die mit 10 oder 15% Ir. — Die Legierungen mit 20, 25 u. 30% Ir 
andern w-alirend der Verss. ihre Alctivitat. Mkr. Unters. zeigt, daB die Oberflache der 
Legierungen mit hohem Ir-Geh. nach einem Vers. yerandert ist im Gegensatz zu den 
Legierungen mit niedrigem Ir-Geh. Aufierdem wird die A ktm tat durch Adsorption 
von CO Ycrmindcrt. Am aktivsten von allen untcrsuchten Legierungen erweist sich 
die mit 30% Ir. — Die Aktiyierungswarmc ergibt sich zu 36 000 cal. (Journ. Indian 
chem. Soc. 6. 949—58. 31/12. 1929. Bangalore, Indian Inst. of Science, Abt. f.
allgem. Chem.) L o r e n z .

B. S. Srikantan, Reakłionen an der Oberflache heifler Metalldralite. Teil III. Die 
Reaktion C02 +  H2 — >■ H20  +  CO an Plalin, bedeckl mit Bariumoxyd. (II. vgl. vorst. 
Ref.) Die Rk. zwischen C02 u. H2 wird nun an einem Pt-Draht untersucht, der durch 
wiederholtes Eintauchen in Ba(N03),-Lsg., Erwarmen u. schlieBliches Gliihen mit einer 
Schicht BaO bedeekt ist. Der Katalysator besteht bei den Verss. aus BaC03, BaO. 
Dio Rk. ist monomolekular. Der Temp.-Koeffizient 10° ist zwischen 612 u. 769° 1,18; 
zwischen 769 u. 826° 1,08, die Aktmerungswarme entsprechend 27 000 cal. u 
15 000 cal. — Bei gleichen Mengen der Rk.-Teilnehmer ist dio Rk.-Geschwindigkeit 
von Anfang an konstant; bei UberschuB eines Gases steigt sie allmahlieh bis zu einem 
konstanten Wert an. tlberschuB von C02 vergroBert die Rk.-Geschwindigkeit, tlber- 
schuB von H2 setzt sie herab. (Journ. Indian chem. Soc. 6. 959—67. 31/12. 1929. 
Bangalore, Indian Inst. of Science, Abt. f. allgem. Chem.) L o r e n z .

L. Szegó, Die katalytische Oxydation ton Stickozyd. Der katalyt. EinfluB von 
Substanzen mit groBer Oberflache auf die Rk. 2 NO +  0 2 =  2 N 02 wurde mit einer 
Interferometermcthodo untersucht. Glaswolle zeigte gar keine Einw. auf die Rk.- 
Geschwindigkeit. Kieselsauregel wirkt ais Katalysator. Die Geschwindigkeitskonstante 
ist eine lineare Punktion der verwendeten Gelmenge. Die Geschwindigkeitskonstante 
an der Oberflache des Gels ist ca. 20-mal groBer ais in der Gasphase. Die Geschwindig
keitskonstante nimmt mit steigender Temp. ab, diese Erscheinung hiingt nicht mit 
einer Anderung des Adsorptionsvermógens des Gcls zusammen, sie laBt sich durch 
die TAYLORsche Theorie (vgl. C. 19 2 9 . II. 3206) der akt. Zentren in befriedigender 
Weise erklaren. (Gazz. chim. Ital. 60. 212—29. Marz 1930. Mailand, Univ.) W r e s c h .

Harry Medford Dawson und Jesse Eyre Smith, Saure- und Salzwirkungen bei 
kaialylischen Reakticmen. XXIII. Die katalytische Wirksamkeit saurer Salze mit Bezug 
auf die kaialylischen Wirkungen des Kaliumbioxalats bei der Aceton- Jodreaktion. (XXII. 
vgl. C. 19 3 0 . I. 1272.) Vff. zerlegen die bei der Acetonjodierung boi 25° mitKHC20 4 
ais Katalysator gefundenen Rk.-Gescliwindigkeiten in die den einzelnen Ionen zu- 
zuschreibenden Anteile. Der Inertsalzeffekt w rd  hierbei dem bei KC1 gefundenen 
gleichgesetzt u. weiter angenommen, daB bei den verwendeten Konzz. i"h durch die 
Ggw. des Biosalats nicht beeinfluBt wird. Es zeigt sich, daB die von HC„0.t' her-
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riihrendc Rk-Geschwindigkeit cino lineare Funktion der Konz. ist, die von H2C20 4 
nahezu cbenfalls (fur Konzz. iiber 0,1), wahrend der von H ' herriłhrende Anteil einein 
Maximalwert zustrebt. Dio Ex’trapolation des linearen Teils der Rk.-Gcschwindig- 
keitskurye fiihrt fur c =  0 zu v =  0,8'10~°. Vorss., bei denen die Ionenstarke dureh 
Zugabe von KC1 konstant (/i =  0,3) gchalton wurde, zeigen, dafi den Inertsalzwrkgg. 
keine groBere Bedeutung zukommt ais die yeransehlagte. In denkonzentrierteren Lsgg. 
wirkt in erster Linie HC20 /  u. die undissoziierte Saure katalyt., in den verdiinnteren 
herrscht die katalyt. Wrkg. der H ’ mit zunehmender Verdunnung in steigendem Mafle 
vor. (Journ. chem. Soe., London 1 9 3 0 . 79—85. Jan. Leeds, Univ.) R. K. Mu l l e r .

R. H. Aborn und R. L. Davidson, Eine Eóntgenuntersuchung der Struktur von 
Kupfer-Zinkoxydkalalysatoren. Der untersuchte Mischkatalysator wird durch Fallen 
der Lsgg. von Cu(N03)2 u. Zn(N03)2 mit NH3 hergestellt. Die Hydroxyde werden im 
N2-Strom bei 220° in die Oxyde umgewandelt, die bei etwa 200° mit CH3OH-Dampf 
teilweise reduziert werden. Die Aktivitat des Katalysators wird bestimmt durch weiteres 
Fortsetzen der Oxydation von CH3OH bei 360° u. 1 at. Darauf wird der Katalysator 
róntgenspektroskop. imtersucht. Dio Katalysatoren erweisen sich bei jeder Zus. 
(100:0 bis zu 0:100 CuO:ZnO) ais krystallin. Der Katalysator, der aus feiner 
Cu(N03)2-Lsg. hergestellt wurde, besteht aus Cu, der aus Zn(N03)2-Lsg. hergestcllte 
zeigt ZnO-Struktur, dio Miselikatalysatoren zeigen das Cu- u. das ZnO-Gitter. Das 
Cu-Gitter wird mit zunehmendem ZnO-Geh. aufgeweitet, was vielleicht aus der Bldg. 
von a-Messing erkliirbar ist. Die yertikalen u. horizontalen Dimensionen der hexa- 
gonalen Basiszelle des ZnO-Gitters andern sieh mit der Zus. in gleichem AusmaC, u. 
7.war ist das Gitter bei hohem ZnO-Geh. kontrahiert, bei hohem Cu-Geh. expandiert; 
das Achsenverhaltnis bleibt ungeandert. Dio Erklarung fiir diese Erscheinung ist nicht 
sieher; es kónnte sich um eine teilweise Red. von ZnO (zu einem Suboxyd), oder um 
eine feste Lsg. von Cu in ZnO handeln. Wenn eine teilweise Red. Kontraktion bewirkt 
u. die Auflosung von Cu eine Expansion, (wie bei festen Lsgg. oft beobachtet), dann 
herrscht die erstero Wrkg. bei niedrigen Cu-IConzz., wo Cu hauptsachlich ais Promotor 
wirkt, vor, die letztere bei hoheren Cu-Konzz. Einige weitore Linien, die weder mit 
Cu, CuO, Cu20, Zn, ZnO, a- oder /?-Messing identifiziert werden kónnen, stammen 
moglicherweise von y-Mcssing. — Mit reinem Cu-Katalysator bilden sich bei der Zers. 
von CH3OH hauptsachlich Methylformiat u. Formaldehyd; mit reinem ZnO-Kataly- 
sator ist CO das Hauptprod. Die Menge der zers. CH3OH ist prakt. von der Zus. des 
Katalysators unabhangig. Zwischen dem Ausbeutevefhiiltnis CH3OOCH zu CO u. der 
Zus. des Katalysators scheint eine einfache Beziehung zu bestehen; bei 50: 50 MoL-% 
CuO: ZnO (Zus. Tor der Red.) wird gleichviel CO u. CH3OOCH gebildet; mit zu
nehmendem CuO-Gehalt mehr CH3OOCH, mit zunehmendem ZnO-Geh. in iihnlichem 
AusmaB mehr CO (ygl. F r o l i c h ,  D a v is s o n  u. F e n s k e ,  C. 1929 . II. 513). (Journ. 
physical Chem. 34. 522—30. Marz 1930. Cambridge, Mass., Inst. of Technology, Dept. 
of Chem. Engineering.) _______  L o r e n z .

J. A. Crowther, A manuał of physics. Part I., book I. Meclianics and proporties of matter.
London: Oxford Univ. Pr. 1930. (132 S.) 8°. 3 s. 6 d.

A ,. A to m str u k tu r . R a d io c h e m ie . P h o to c h e m ie ,
J. Delsarte, Bemerkimgen zur Theorie von Schrodinger. (Journ. Physiąue 

Radium [7] 1. 141—52. April 1930.) L o r e n z .
L. S. Ornstein und W. Elenbaas, Optische Bestimmuruj des Wtrkuwjsąuerschnitts 

von He-Atomen gegenuber Elektronen. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Pro- 
ceedings 32. 1345—51. 1929. — C. 19 3 0 . I. 2051.) B r u c h e .

C. Ramsauer und R. Kollath, t)ber den Wirkungsguerschnitt der Nichtedelgas- 
molekiile gegenuber Elektronen unlerhalb 1 Volt. Die Vff. dehnen ihre Unterss. iiber den 
Wirkungsquerschnitt der Edclgasmolekule (C. 1930 . I. 1266) auf die Nichtedelgase 
H 2) 0 2, N2, CO, C02 u. CH4 aus. Sie legen die Kurven zwischen 0,16 u. 1 V fest, wobei 
ich durchgehend widerspruchsfreier AnschluJ3 an die von B r u c h e  oberhalb 1 V ge- 
messenen Wirkungsqucrschnittskurven ergibt. Die aus B r u c h e s  Messungen her be- 
kannten typ. Kurvenahnhchkeiten zmschen N2 u. CO einerseits, zwischen Clij u. Ar 
bzw. K r andererseits, zeigen sich in dem Gebiet kleiner Geschwiiidigkeit noeh charakte- 
ristischer, wodurch die Schliisse von der Ahnliehkeit des Baues der Molekeln wesentlich 
gefestigt werden. Gewisse Unterschiede im Kurvencharakter ergeben sich dagegen 
unterhalb 1 V bei H 2 u. He. — Die Vff. weiseń schlieBlich im AnschluB an das eigen-
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tiimliehe Kurvenbild des Sauerstoffs darauf hin, daB moglichenvei.se alle Wirkungs- 
querschnittskurven bei Ubergang zu geniigend kleinen Strahlgeschwindigkeiten wieder 
ansteigen. (Ann. Physik [5] 4. 91—108. 18/1. 1930. Berlin, Forscliungsinst. d. 
AEG.) B r u c h e .

A. Smits und J. de Gruyter, Untersuchung iiber die Komplexitat des Stickstoffs. 
(Physikal. Ztschr. 31. 436—40. 1/5. 1930. — C. 1930 . I. 1892.) L e s z y n s k i .

J. de Smedt, W. H. Keesom und H. H. Mooy, Uber die Krysłallstruktur von 
Neon. (Vgl. SmedT u . Keesom, C. 19 2 4 . II. 2314.) In  Fortsetzung friiherer Unterss. 
w irde eine Rontgenstrahlenanalyso an festem No ausgefiihrt. Bei einer Exposition 
von 3 Stdn., Spannung 26 kV, Stromstarke 6 mA, erhielten Vf. ein sehr deutliches 
DEBYE-SciIERREK-Diagram m  von festem No m it nur vier scharfen, intensiven 
Linien. Das Diagramm entsprach einem  fliichenzentrierten kub. Gitter, Gitter- 
konstanto =  4,62 a . Dio D. wirde bercchnet =  1,443 bei einer Temp., die wenig 
uber dcm Kp. des He lag. Diescr Wert fik1 D. stimmt mit dem Wert uberein, der 
sich aus Messungen der D.D. des fl. Ne (ygl. Crommelin, M art'inez u. Kam er- 
l in g h  Onnes, C. 1920 . I. 146) ungefahr schatzen liiBt. Der Durchmesser des Ne- 
Atoms berechnet sich aus Viscositiitsdaten zu 2,36 A, dio Krystallstruktur ergibt 
fur den Abstand benachbarter Zentren 3,20 A, V erhaltnis: 1,35. Die entsprechenden 
Werto fiir Ar sind 3,84/2,97 =  1,29. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Pro- 
ceedings 33. 265—67. Comm. Leiden, No. 203e. 1930.) W r e s c h n e r .

James B. Friauf, Die Krystallstruktur eines Eisenphosphids. Die zur Unters. 
venvendeten Krystallo wurden erlialten dureh Eintragen von Elektrolyteisen in eine 
geschmolzeno Legierung von Gu u. P  mit ungefahr 15% P-Geh. Die Schmelze wurde 
langsam abgekiihlt u. das Erstarrungsprod. mit h. konz. HN03 behandelt. Es blieb 
ein Riickstand von nadelformigen Krystallen mit hexagonaIem Querschnitt u. silber- 
grauem Glanz, die in h. konz. Salpetersaure unl. sind. Die Best. der D. der Krystalle 
mit dem Pyknometer ergab ais Mittel den Wert 6,89. Die chem. Analyse zeigte 21,72% P 
u. 77,9% Fe in guter Obereinstimmung mit der theoret. Zus. aus 21,74% P u. 78,26% Fe. 
Das ermittelte spezif. Gewicht stimmt im Gegensatz zu den iibrigen Werten mit den 
Róntgenstrahlen-Daten vollkoinmen uberein; aus diesem Grunde scheinen die friiher 
angegebenen Wcrte (6,57; 6,56 u. 5,7) fiir die D. der Verb. 7,u niedrig zu sein. Dio 
rentgenolog. Unters. der Krystalle fuhrte zur Bestatigung ihres hexagonalen Habitus 
mit a =  5,87 u. c =  3,45 A. Das Raumgitter enthiilt drei Molekule Fe2P; die Atom- 
anordnung liiBt sich durch eine der beiden Raumgruppen D \h oder D3sh bezeichnen. 
(Trans. Amer. Soc. Steel Treating 17. 499—508. Aprill930. Pittsburgh, Pa., Carnegie 
Inst. of Technology.) Mic h e l .

H. Staudinger undR. Signer, Vber den KrystallbauhoehmoleJcularer Verbindungen. 
XVII. Mitt. iiber hochmolekulare Verbindungen. (XVI. vgi. C. 1 9 2 9 . I. 1814.) Im 
AnschluB an Unterss. von H e n g s t e n is e r g  u . Mie (vgl. C. 1 9 2 8 . II. 2221) iiber hoch
molekulare Paraffine u. Polyoxymethylene legen Vff. ihre Ansichten uber den Krystall- 
bau hochmolekularer Verbb. dar. Bei einem Molekiilgitter muB man unterscheiden 
zwischen den Koyalenzgitterkraften, die den Kovalenzen im Mol. entsprechen, u. 
den Krystallyalenzgitterkraften (v a n  DER WAALSschen Kriiften). Aus der Unters. 
der Polyoxymethylene hat sich nun ergeben, daB nicht nur einheitlich lange Moll., 
sondern auch ungleich lange, wenn sie nur groB genug sind (Makromoll.), sich zu 
einem Gitter anordnen konnen. Die den chem. Charakter solcher hochmolekularer 
Verbb. ausmachenden Enolgruppen (die z. B. den Unterschied der verschiedenen 
bekamiten Polyoxymethylene bedingen) lassen sich rontgenograph. nicht nachweisen. 
Bei der Krystallisation von Foimaldehyd zu den hesagonalen Prismen des /3-Poly- 
oxymethylens yerkńiipfen sich dio Formaldehydmoll. in einer Richtung durch normale 
Koyalenzen zu langen Molekiilfaden, die in den beiden dazu senkrechten Richtungen  
VAN DER WAALSsche Krafte aufeinander ausuben. AuBerdem konnen auch krystalli- 
sierte Fasem von Polyoxymethylenen auftreten. Versteht man unter Mol. die Summę 
aller durch normale Koyalenzen gebundenen Atome, so sind Makromoll. nicht nur 
ein-, sondern auch 2- u. 3-dimensional m oglich. 3-dimensionale liegen (amorph) im 
Bakelit u. ahnliehen Prodd. yor, krystallisiert im Diamant. Von 2-dimensionalen 
Moll. ist nur der Graphit bekannt, 1-dimensional sind auBer den Paraffinen u. den 
Polyoxymethylenen Cellulose u. krystallisierter K autschuk. Die drei genannten 
Gruppen yon Makromoll. entsprechen den Makroketten-, Makronetz- u. Makroraum- 
gitterbausteinen in der bekannten Terminologie von WEISSENBERG. (Ztschr. Kristallogr.
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Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristallcheni. 70. 193—210. April 1929. Freiburg, 
U niv.) B e r g m a n n .

F. Zwicky, Der mógliche Einflu/3 der Mosaikstruktur von Krystallen auf die Be- 
stimmung der Avogadroschen Zahl. Der durch Reflesion an einem kiinstlichen Gitter 
bestimmte Wert der Wollenlango der Cu-/va-Linie (BEARDEN, C. 1930. I. 170) ist 
etwa 0,23% hóher, ais der nach der BRAGGsclien Methode am natiirlichen Gitter be
stimmto Wert. Vf. suckt den EinfluB der Mosaikstruktur auf dio GroBe der Gittor- 
konstanten abzuschiitzcn. Es scheint nach der Theorie der Mosaikstruktur des Vfs. 
(vgl. C. 1929. I. 2949. 1930. I. 2841) eine Korrektion von 0,3% fiir dio nach B r a g g  
bestimmten Wellenlangen crforderlich zu sein. Eino Priifung der Theorie ware mog
lich durch D.-Best., chem. Analyse u. Wellenliingenmessung an zwoi yerschiedenen 
Krystallen (etwa Steinsalz u. Kalkspat), oder durch eine direkto Best. der Mosaik
struktur aus dem Aussehen der Bougungsbildor. Korrektionen fiir die inneren Un- 
regelmaBigkoiten des Krystalls erscheinen dem Vf. nicht notig. (Proceed. National 
Acad. Sciences, Washington 1 6. 211—15. Marz 1930. Pasadena, California Inst. of 
Technology, N o r m a n  B r id g e  Lab.) L o r e n z .

W. Linnik, U ber eine Abdnderung der Drelikryslallmethode zur TJrdermchung der Kry- 
stallslruktur mit Róntgenstrahlen. (Vgl. C. 1930. I. 1585. 2208) Es wird eine Aufnahme- 
kamera fiir Platten zur Analyso von Krystallen beschrieben. Bei dieser Kammer sind 
Krystall u. Platte fest miteinander verbunden. Der Róntgenstrahl befindet sich in der 
Ausgangsstellung n. zur Platte. Wahrend der Aufnahme wird das System Platte- 
Krystall um eine Achso senkrecht zum Strahl u. parallel zur Platte langsam geschwenkt, 
u. zwar um einen Winkcl von 30—40°. Gleichzeitig werden dio Platte u. der Krystall 
um eine Achse senkrecht zur Platte u. senkrecht zur Schwenkachso durch ein Sperrad 
bei jcdesmaligem Schwenken um einen Zalin weiter gedreht. Wenn die Symmetrie- 
aehso des Krystalles n. zur Platte ist, oder mit der Normalen einen Winkel von einigen 
Grad bildet, entsteht auf dem Diagramm eine symm. aus Hyperbeln zusammengesetzte 
Figur. Aus der BRAGGschen Bedingung wird mit Hilfe der geometr. Daten des Systems 
eine mathemat. Beziehung abgeleitet, welche gestattet, die Ebenen zu bestimmen, 
welcho zu den Hyperbeln gehóren. (Ztschr. Physik 61. 220—26. 29/3. 1930. Leningrad, 
Opt. Staatsinst.) ScHU SfERIUS.

Robert A. Millikan, Bemerlcungen zur Oescliichte der kosmischen Strahlung. Ent- 
gegnung auf einige Bemerkungen von KoLHORSłER. (Physikal. Ztschr. 31. 241—47. 
15/3. 1930. Pasadena, California Inst. of Technology. N o r m a n  B r id g e  Lab. of 
Phys.) L o r e n z .

Erich Nahring, Die Dispersion der Róntgenslrahlen. Zusammenfassender Bericht.
I. Geschichtlichcr Obcrblick. II. Methoden zur Best. des Brechungsindexes. III. Theorie 
der Róntgendispersion. IV. Dio Resultate der oxperimente)len Unterss. u. ihr Vergleich 
mit der Theorie. V. Literatur. (Physikal. Ztschr. 31. 401—18. 1/5. 1930. Jena, Inst. 
f. wiss. Mikrosk. u. angew. Optik.) L e s z y n s k i .

H. Beuthe und A. V. Grosse, Die L-Serie des Elements 91 —  Protaclinium. 
(Vgl. v. G r o s s e , C. 1927. II. 2272.) Es ist gelungen, aus einer halben Tonne techn. 
Radiumriickstande mit 40 mg Geh. Pa20 5 das Oxyd in groBerer Menge herzustellen. 
Ais einzige Verunreinigung der Praparato wurde róntgenspektroskop. bei den meisten 
weniger ais 0,1%, bei einem 0,5% Tantaloxyd festgestcllt. Bei der Auswertung der 
Spektrallinien mit bekannten Beżugslinien wurden 21 Linien der £ -Serie des Ele
ments 91 gefunden. Dio Best. der AT-Serie steht noch aus. (Ztschr. Physik 61. 170—73. 
29/3. 1930. Berlin-Charlottenburg.) ScHUS'x'ERlUS.

Nicolas Parrakis, Spektropholometrische Unlersuchung der Absorplion des Heliums 
in Sonnenflecken. (Journ. Physiąue Radium [7] 1. 126—31. Apiil 1930.) L o r e n z .

Sechi Kato, Die Absorpiionsspektren von Salzlosungen. I. Die Absorptionsspektren 
der Halogen- wid einiger Metallionen. Untersucht wurden die Absorptionsspektren 
einer groBen Salzreihe, wobei das Augenmerk auf 49 Kationen u. auf F ', Cl', Br', J '  
gerichtet war, u. die Beziehungen zwischen Absorptionsspektrum u. Eigg. der Ionen 
in Lsgg. Dabei wurden gewisse Zusammenhange gefunden. 1. Die wss. Lsgg. der 
Chloride oder Sulfate der Metalle der 1. u. 2. Gruppe sowie Al geben kein Spektrum 
im siehtbaren u. (Juarzgebiet. Alle Kationen dieser Gruppe zeigen konstantę Wertig- 
keit u. bilden stabile Lsgg. 2. Bromide u. Jodide der Alkalimetallo zeigen selektiyo 
Absorption, welche dem Anion zuzuschreiben ist. Die Wertigkeit der Anionen ist 
veranderlich, die Lsgg. sind instabil. — 3. Die Absorptionsspektren der Kationen 
entsprechen nicht den niedrigsten Termen der Linienspektren derselben Metalle im
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Dampfzustand, sondom den niichst hoheren. — Weiterhin wurden die Absorptions- 
spektren von hydratisierten Ionen u. nicht hydratisierten Gasionen in verschiedenen 
Lsgg. untersucht. — Die Solvatations- u. die Hydratationsenergien wurden auf Grund 
der gemachten Beobaclitungen berechnet. (Scient. Papers Inst. pliysical. eliem. Res.
12 . 230—50. 20/2. 1930.) Gu r i a n .

J. C. Ghosh und Sachindra Nath Chakrabarti, Absorpłionsspeklrcn der 
Mischungen von verdilnnten Kupfersulfat- und Natriumsulfitlosungen im Bot und Ultra- 
ńolett. CuS04 ist ein selir wirksamer Katalysator fiir die Dunkeloxydation von Na2S03, 
wirkt aber bei der photochem. Oxydation nicht. — Vff. imtersuehen die Absorption 
der Mischungen von V50o'n- CuSO.j-Lsg., die in 1 em Schiclitdicke nicht mehr gefarbt 
erscheint, u. von mindestens Yso -n. Na2S03-Lsg. fiir Licht von 655 mfi u. von 260 bis 
296 m/t mittels Spektralphotometer. Beim Mischen der Lsgg. zeigt sich schon eine 
deutliche griinlichblaue Farbę, die allerdings bei Luftzutritt sehr rasch verblaflt. Der 
Extinktionskoeffizient fiir 655 m/t ist bedeutend groBer, ais der der reinen CuS04-Lsg., 
wahrend er fiir 260—296 m/i additiv zu berechncn ist. Dies gibt einigen Einblick in 
das Verh. des CuS04 ais Katalysator bei der Oxydation von Na2S03. Es bildet sich 
eine instabile Zwischenverb., die im Ultraviolctt wenig absorbiert. (Journ. Indian chem. 
Soc. 6. 823—25. 31/12. 1929. Dacca, Univ., Chem. Lab.) L o r e n z .

J. C. Ghosh und Sachindra Nath Chakrabarti, Eztinkłionskoeffizient der 
Mischungen von Kupfersulfat mit Glucose, Glycerin und Natriumformiat im Ultraviolett 
ais experimenleller Beweis fiir die Bildung von instahilen Zwischenverbindungen. Teil IV. 
(III. vgl. C. 1 9 2 9 . I. 1787.) Vff. untersuchen in  gleicher Woise w ie friiher die Ab
sorption der Mischungen von 1. FEHLiNGscher Lsg., 2. BENEDiCTscher Lsg. m it 
Glucose, Glycerin u. Na-Formiat. D ie Ergebnisse lassen sich imter der Annahme einer 
instabilen Komplexverb. der Rk.-Teilnehmer orklaren. Dissoziationskonstante u. 
Extinktionskoeffizient der Komplexverb. werden in bereits beschriebener Weise 
(G h o s h  u . M it r a ,  C. 1 9 2 8 . I. 649) berechnet. Es zeigt sich, daB im Fali 1 ein be- 
stimmter Wert des molekularen Extinktionskoeffizienten der komplexen Verb. fiir 
jede Wellenlange besteht; im Fali 2 is t  der Extinktionskoeffizient der komplexen Verb. 
fiir alle Wellenliingen konstant. (Journ. Indian chem. Soe. 6. 871—77. 31/12. 1929. 
Dacca, U n iv ., Chem. Lab.) L o r e n z .

H. Ley und F. Vanheiden, tJber Lichtabsorption und Konstilution von Komplex- 
salzen. II. Untersuchungen an alipliatischen Aminosauren und inneren Kamplexsalzm 
des Kupfers. (I. vgl. C. 19 2 7 . II. 2041.) Es werden Cu-Salze folgendcr Sauren unter
sucht: Glycin, Alanin, N-Methyl-a-alanin, Piperidoessigsaure, Picolinsaure u. ais
Saure mit 2 NH2-Gruppen a—/?-Diaminopropionsaure. Man bestimmte dio Absorption 
im Sichtbaren u. Ultravioletten fur die Lsgg. u. ferner die Absorption bei Zugabe 
wechselnder Mengen NH3. Es ergibt sieh fur die Salze ganz allgemein, daB mit 
wachsender NH3-Konz. im Sichtbaren die Absorption der von CuS04 in NH3-Lsg. 
reeht ahnlich wird; dagegen ergeben sich im Ultravioletten noch gewisse Untersehiede, 
die zeigen, daB eine vóllige Trennung in [Cu(NH3)4]“ +  2 (C02’R-NH2)' nicht erreicht 
%vird; am ehesten ist das noch beim piperidoessigsauren Cu der Fali. — Bei dem Cu- 
Salz der Diaminosaure ist das Absorptionsmaximum gegenuber den Monoaminosauren, 
die ałlo etwa bei der gleichen Wellenlange adsorbieren, nach kiirzeren Wcllen verschoben, 
offenbar, weil das Cu hier mit 2 KH„-Gruppen im Valenzaustausch steht. Bei der 
Zugabe von NH3 sowio von H + wird die Bindung an eine NH2-Gruppe gel., sodaB 
in beiden Fallen eine iihnliche Verschiebung der Absorption erfolgt. — Das Band im 
Ultravioletten diirfte beim Alanin usw. durch die besondere Bindung des Motalls durch 
Haupt- u. Nebenvalenzen bedingt sein. — Fiir die Diaminosaure wurde die Absorption 
der freicn Saure, des Na-Salzes u. des Mono- u. Dichlorhydrats untersucht. Nach 
zunehmender Durchlassigkeit ergibt sieli folgende Reihe: Na-Salz, freie Saure, Dichlor-, 
Monochlorhydrat. — DaB die innerkomplcxen Salze durch konz. NH3 teilweise unter 
Bldg. von [Cu(NH3)4]++ u s w ., bis zur fast vólligen Abspaltung der Anionon der Amino
sauren aufgespalten werden konnen wurde auch durch Leitfahigkeitsmessungen be- 
statigt. (Nahercs im Original.) Auch hier zeigto sich wieder, daB die Spaltung beim 
piperidoessigsauren Salz nahezu vollstandig, bei den anderen Salzon dagegen unroll- 
kommen ist. — SchlieBlich wurden durch Leitfahigkeits- u. pjpMessungen die Disso- 
ziaiionskonstanten der Diaminopropionsaure bei 25° ermittelt. Kh =  4,3-10~8; Kbi=  
2,8-10-13; K s 2,7-10~10; Kb u. K hb ergaben sich ferner nach der Indicatorenmethode 
zu 3,4-10_su. 1,9-10-13. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 88 . 240—58. 8/3. 1930. Mttnster, 
Univ.) K lem m .
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L. Marchlewski und J. Mayer, Absorption des ultramoktten Liehtes durch Metliyl- 
d-glucoside. Naeli den Ergebnissen friiherer Unterss. iiber dio Ultraviolottabsorption 
von Kohlenhydraten (vgl. C. 1928. II. 622) war zu erwarten, daB Gluooside mit aliphat. 
Radikalen keine selektive, sondom eine kontinuierliclie Absorption zeigten. Dieso 
Annahmo wurde trotz der auBerst schwierigen Reindarst. der Methylglucosido bestatigt 
u. damit ein weiterer Beweis ftir die Analogie der Konst. der Glueose u. der Gluooside, 
namlich daB die Glueose keine Aldchydgruppc enthalt, erbraeht. Von den nach
E. F i s c h e r  hergestellten Methylglucosiden zeigte ein durch fiinfmaliges Umkrystalli- 
sieren aus A. gereinigtes fi-Methylglucosid (F. 105°, [cc]d 17 =  32,25° in l% ig. Lsg.) 
kontinuierhche Absorption, in zweimal starkerer Konz. ebenfalls keine selelctive Ab
sorption auCer einer kleinen Unregelmafiigkeit bei 3000 A. a-Metliylglucosid (nach 
sechsmaligem Umkrystallisieren aus A., F. 166,4°) absorbierte kontinuierlicli mit 
einer Bandę mit einem Maximum bei 2800 A. Beim weiteren Umkrystallisieren des 
Prod. nalim dio Absorption ab. Bei einem anderen Prod. tra t nach siebenmaligem 
Umkrystalheren die Bandę bei 2800 A nur noch schwach auf u. war wahrscheinlich 
auf Spuren von Verunreinigungcn zuruckzufiihren, da die aus den Muttcrlaugen des 
a-Metliylglucosids erhaltenen Substanzcn bei 2800 A eine scharfe Bandę aufwiesen. 
(Buli. Int. Acad. Polon. Sciences Lettres Serie A. 1929. 111—18. Febr.) P o e t s c h .

C. P. Snow und F. I. Rawlins, Farbę anorganischer Sake. Yff. teilen Ergebnisse 
von Unterss. der Absorption einiger hydratisierter u. komplexer Cr-Salze mit, die 
im Einklang mit der Ansickt von Sa h a  (C. 1930. I. 2518) iiber die Farbę anorgan. 
Salze stehen. Das Absorptionsspektrum von wasserfreien CrCl3-Krystallen zeigt nicht 
so scharfe Linien, wie das der seltenen Erden, was durch die Bałmimpulskopplung 
erklarbar ist. Bei den liydratisierten u. komplexen Cr-Salzen sind die Absorptions- 
linien scharfer ais beim wasserfreien Salz, infolge der Abschwachung der Bahnimpuls- 
kopplung durch die koordinierten Moll.; doch scheint dieser Erldarung die GroBe 
der magnet. Susceptibilitat zu widersprechen. Moglicherweise liegt das Schiirfer- 
werden der Linien daran, daB die Krystalle der Komplexsalze besser ausgebildet 
sind. — Neben den schmalcn Banden im Gebict zwischen 5700 u. 7200A, dio dem Cr+++ 
zugeschrieben werden miissen, besteht noch zwischen Griin u. Orangc bei den Komplex- 
salzen ein Gebiet strukturloser Absorption, das moglicherweise durch die Elektronen 
der koordinativen Bindung bedingt ist. — Solange nicht die Absorption infolge Bldg. 
komplexer Ionen bekannt ist, kann die Farbę anorgan. Salze nur teilweise, auf Grund 
der Theorie von S a h a , erkliirt werden. (ISTature 125. 349—50. 8/3. 1930. Cambridge, 
Lab. f. Mineralogie u. Physikal. Chem.) L o r e n z .

Peter Pringsheim und S. Schlivitch, Ober den Ramaneffelct des Wassers. (Vgl. 
C. 1930. I. 173.) Im Streulicht des W. treten bei Erregung mit Hg-Licht- 3 Doppel- 
banden im sichtbaren Teil des Spektrums auf. Es wird durch Filterverss. (Nickeloxyd 
glas, bzw. Askulin) gezeigt, daB alle drei Banden demselbcn Frcąuenzabstand d. i. 
derselben Grundschwingung entsprechen u. daher von 3 T e r s c h i e d e n e n  Hg- 
Linien erregt werden. Dementsprechend erleidet die r e 1 a t  i y  c Intensitatsvcrteilung 
zwischen diesen 3 Banden durch Temp.-Erhóhung keine Veranderimg. W. von 20 u. 
98° zeigt gleiche Intensitatsverteilung. Ebensowenig wird, wie der Vers. zeigt, durch 
Auflosung von LiCl2 sowio CaCl2 eine Anderung in der relativen Intensitatsyerteilung 
der 3 Banden verursacht. Der widersprechende Bcfimd G e r la c h s  (C. 1930. I. 1901) 
diirfte entweder durch schwache Fluorescenz oder aber durch eine geringe Absorption 
der, die im Violett liegende W-Bande erregenden Hg-Linie bei 366 ///;, in der nicht 
absolut reinen LiCl2-Lsg. vorgetauscht werden. Eine Intensitatsverschiebung i n n e r -  
h a l b  der Doppelbande des W. mit der Temp., bzw. durch Auflosung von Salzen ist 
jedoch durchaus wahrscheinlich. (Ztschr. Physik 60. 581—85. 7/3. 1930. Berlin, 
Univ.) D a d ie u .

Clemens Schaefer, Iłamaneffekt und ultraroles Spektrum von CCI4 und SiCl4. 
Unter Verwendung der von D e n n is o n  (C. 1926. I. 1109) fur die mechan. Eigen- 
schwingungen eines Tetraedermodelles (Methan) angegebenen Formeln, wird ver- 
sucht, das Ramanspektrum u. das Ultrarotspektrum Ton CC14 u. SiCl4 zu be- 
rechnen. Bei geeigneter Zuordnung der im Ramaneffekt aufscheinenden 4 Grund- 
frequenzen zu den 4 bei der XY4-Gruppe theoret. zu erwartenden Eigenschwingungen 
lassen sich die beiden Ultrarotspektren tatsachlich erklaren. Die Aufspaltung der 
hochsten im Ramanspektrum des CC14 beobachteten Freąuenz in zwoi Linien ent- 
sprechend 12,61 u. 13,21 /x fiihrt Vf. auf eine geringe Abweichung von der Symmetrie 
des regularen Tetraeders zuriick. Die von H. H. M a r y in  (C. i929. II. 2413) vcr-
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suchte Erkliirung der Spektren von CC14 u. SiCl., mit Hilfo von 6 Grundfreąuenzen 
kann nicht zutreffend sein. (Ztschr. Physik 60. 586—94. 7/3. 1930. Breslau, 
Univ.) D a d i e u .

HisamituNisi, Ramanspektren einiger Verbindungen mit der SmOn- oder RO^-Oruppe. 
Dio Ramanspektren einer Anzahl von Sauerstoffsauren u. Salzen werden aufgenommen 
n. in Tabollcnform sowie auch schemat, wiedergegeben. Die Unters. von sieben Sulfaten 
(Li2SOit Na2SOi, K 2SOlt (N H ^S O ^ MgSOit ZnSOi u. CW<S04) in wss. Lsg. ergibt 
fiir die S04-Gruppe charakterist. Freąuenzen bei 450, 620, 980 u. 1110 cm-1. Die 
Linie bei 980 cm-1 ist stark u. scharf, die anderen 3 schwach u. diffus. 450 u. 620 cm-1 
fehlen bei Na- u. K-Sulfat ganz. Der EinfluB des Kations ist nicht sehr deutlich, doch 
liegen die Werte fiir Na-, K- u. NH4-Sulfat ein wenig tiefer. Gips u. Baryt geben un
gefahr dieselben Ramanlinien wie Sulfatłsgg. Die NH4-Gruppe gibt ein charakterist. 
Ramanband bei 1285 cm-1. KHSO^-Lsg. gibt 2 Linien bei 978 u. 1049 cm-1, wobei 
die letztere dem H S04-Ion zugeschrieben wird. K 2S03 u. Na2S03 geben eine Linie 
bei 968 cm-1, die somit charakterist. ist fiir die S03-Gruppe. Die Unters. von A7a2<S'e04, 
H6TeO0, Na2CrOit NaMoO4, (N II^JloO ,, K2WOt , H3P 0it NaH2P04, Na3AsOi u.

■ Na3VOx zeigt, daB alle Stoffe welche die Gruppe R 04 enthalten, e i n e  intensive Linie
besitzen, dereń Lage mit der Atomnummer des Zentralatoms variiert; wahrend in 
dor S-Gruppe die Ramanfreąuenz mit zunehmender Atomnummer abnimmt (Na2S04 =  
979 cm-1, Na2Se04 =  830 cm-1, HaTe06 =  648 cm-1) liegen dio Verhiiltnisse in der 
Cr-Gruppe umgekehrt (Na2Cr04 =  855 cm-1, Na2Mo04 =  898 cm-1, Na2W 04 =  
931 cm-1). H2S04 wird in verschiedenen Konzz. untersucht, wobei die Intensitat der 
Linie entsprechend 911 cm-1, dio bei der groBten Konz. dio starkste ist, mit steigender 
Verdunnung rasch abnimmt; sie diirfte dem Molekiil H 2S04 oder H2S04-aq zugehoren. 
Die Linien 1040 u. 980 cm-1 werden mit zunehmender Verdunnung starker u. gehóren 
zu den Gruppen H S04 u. S04. Eine Ubereinstimmung mit dem Ultrarotbefund besteht 
im Ealle dor S04-Gruppe nicht. Das Ramanspektrum von S02- OH-Cl ist dem von 
H2S04 ahnlich u. in beiden Fallen finden sich Ramanlinien die mit dem ultraroten 
Absorptionsmaximum fiir S02-Gas iibereinstimmen. Der Polarisationszustand dieser 
Linien w rd  untersucht. — Das Ramanspektrum von Na2S20 3-Lsg. ist dem der Sulfate 
ahnlich, dio Thiosulfate sind also auch nach dem Ramanbefund ais Sulfate aufzufassen, 
in denen ein O durch S vertreten ist. — Die Spektren von Na2S2Os u. 2Va2£206-Lsg. 
weisen eine gewisse Almlichkcit auf. (Japan. Journ. Physics 5. 119—37. 1929. Kiushu 
Univ.) D a d i e u .

M. Henriot und A. Marcelle, Direkłe Messung des VerhdUnisses der dbsolulen
■ Verzógerungen bei der Doppelbrecliung durch Deformalion. (Compt. rend. Acad. Sciences

1 9 0 . 791—93. 31/3. 1930.) W k e s c h n e r .
J. C. Ghosh und Sunil Kum ar Nandy, Die photochemische Ozydaiion von Form

aldehyd durch Wassersloffsuperozyd in saur&n Medium mit Wolframsauresol ais Photo- 
kalalysalor. In gleicher Weiso wie fruher dio Photooxydation von Glucose durch 
H 20 2 ( G h o s h  u. M u k e r j e e ,  C. 19 2 9 . II. 1264) wird nun die Photoosydation von 
Formaldehyd untersucht. Vorverss. zeigen, dafi Formaldehyd alloin oder in Mischung 
mit H20 2 u . HC1 durch Licht der Wellenlango 430— 330 m fi, ebenso H 20 2 allein, nicht 
zersetzt werden. Zugabe von Na2W 04 (Konz. 2/3 der der HC1; Konz. der HC1 nicht 
unter 0,075-n.) zu der Mischung von Formaldehyd, H 20 2 u. IICl ist im Dunkel ohne 
EinfluB. Das Wolframsauresol koaguliert erst nach langerer Zeit. — Im Lichte dor 
Wellenlangen 430—330 m fi geht die Oxydation des Formaldehyds vor sich. Bei 
kleinen H20 2-Konzz. ist die Rk., bezogen auf H 20 2, monomolekular u. m rd  bei groBer 
H20 2-Konz. (etwa 5-n.) nullmolekular. Bei konstanter Katalysatorkonz. werden die 
Geschwindigkeitskonstanten mit abnehmender H20 2-Konz. langsam kleiner; wenn 
Katalysator- u. H20 2-Konz. etwa gleich geworden sind, nehmen dio Konsta,nten rasch 
ab, um bei weiterer Verminderung der H 20 2-Konz. wieder langsamer zu fallen. Die 
Geschwindigkeit der Rk. ist etwa der [H‘] umgekehrt proportional u. wird bei wachsender 
Formaldehydkonz. etwas gróBer; sie vermindert sich mit abnehmender Na2W 04- 
Konz., wenn die H20 2-Konz. mindestens der Na2W 04-Konz. gleich ist. — Bei kleineren
H.-Konzz. iindert sich die Geschwindigkeitskonstante der Rk. mit der Quadratwurzcl 
der Strahlungsintensitat; bei gróBcren Saurekonzz. ist die Anderung bedeutend geringer. 
Die Quantenausbeute der Rk. schwankt zwischen 2 u. 7. Der Temp.-Koeffizient 
der Rk.-Geschwindigkeit ist klein.

Ausgehend von der Aimahme, daB H 20 2 u. H 2W04 bei Gg^v. uberschiissiger HC1 
H 2W 04-H20 2 mit kleiner Dissoziationskonstante bilden, wird der Yerlauf der Ge-



1 9 3 0 .  I .  A t . A t o m s t k u k t u r . R a d io c h e m ie . P h o t o c h e m ie . 3 6 4 5

schwindigkeitskonstanten bei Veriinderung der H 20,-Konz. orkliirt: Die Menge H 2W04 
in kolloidem Zustand wird sich mit wachsonder H20 2-Konz. vermindorn; diese Ver- 
minderung wird bei annahernder Gleichheit der H 20 2- u. der H2W 04-Konz. am groCten 
sein; bei weiterer Steigerung der H 20 2-Konz. wird dio Vermindcrung der kolloidalen 
Menge H2WO,, wieder geringer werden. Da die kolloide H2W 04 wahrscheinlich der 
lichtempfindliche Bestandteil des Systems ist, laCt sich aus ihrer Anderung bei 
Anderung doi II20 2-Konz. die Anderung der Gesehwindigkoitskonstanten verstehen. — 
Die weiteren Ergebnisso werden iihnlich wie in der vorangegangenen Veróffentlichung 
(1. c.) quantitativ behandelt. (Journ. Indian chem. Soc. 6. 976—86. 31/12. 1929. 
Dacca, Univ., Chem. Lab.) L o r e n z .

A. K. Bhattaeharya und N. R. Dhar, Temperalurkoeffizienten, Quantenausbeute 
und die Beziehung zwischen Inlensitat und Geschwindigkeit der Hydrolyse von Rolir- 
zucker in sichtbarem und' ultrawtem Lichł. Rohrzucker wird auch bei Tolliger Abwesen- 
heit von Sauren im direkten Sonnenlicht invertiort (ygl. N. R. D h a r , C. 1922. I. 
114), dio Inversion durch Sauren wird durch Belichtung morklich beschleunigt. 
Nun wird dio letztere Rk. eingehender untersucht. Zunaehst wird die Absorption 
von Zuckerlsgg. mittels Spektralphotometer bestimmt. Zwischen 7000 A u. 4400 A 
steigt der molekulare Extinktionskoeffizicnt von 0,06 auf 0,14. Dor Temp.-Koeffi
zient der Dunkclrk. ist 3,85 u. nimmt bei der photocliem. Rk. von 3,7 bei 7000 A 
auf 3,2 bei 4725 A ab. Die Quantenausbeute steigt mit der Temp., der Konz. u. der 
Ereąuenz von etwa 100 bis 2000. Auf der Grundlago der TRAUTZ-PERP.iNschen 
Strahlungstheorie der Katalyse wird aus dem Temp.-Kocffizienten der Dunkelrk. 
die Wellenlange berechnot, die die Rk. beschleunigt. Diese Wellenlangc (1,19 fi) stellt 
nach Ansieht der Vff. nur den Grenzwert der Strahlung dar, die gerade noch dio Rk. 
beschleunigen kann. Das Verhaltnis von absorbierter Lichtmenge u. Geschwindigkeit 
der Rk. variiert von 1 bis 3/2, abhśingig von dcm Vorhaltnis der Gesehwindigkeiten 
der therm. u. der photochem. Rkk. (Journ. Indian chem. Soc. 6. 879—84. 31/12.
1929. Allahabad, Univ., Chem. Lab.) L o r e n z .

J. C. Ghosh und R. M. Purakayastlia, Die photochemische Reduktion von Ferri- 
salzen durch Mandel-, Milch- und Weinaąure. Vff. untersuchen dio photochcm. Red. 
von FeCl3 durch Mandel-, Milch- u. Weinsiiuro bei 488, 448 u. 400 m/i. Bei t)berschu3 
des Acceptors ist die Rk. nullmolekular (vgl. B e n ra ih , Ztschr. physikal. Chem. 74  
[1910]. 116). Der Temp.-Koeffizient der Rkk. ist 1. — Zusatz von HC1 vermindert 
etwas dio Rk.-Geschwindigkeit, weil durch Zuriickdrangen der Hydrolyse die Ab
sorption geringer wird. — Steigerung der Konz. des Acceptors ist nur bei Milch- u. 
Mandelsauro von merklichem EinfluB auf dio Rk.- Geschwindigkeit v. 1 jv gegen 1 /k  
aufgetragen, ergibt eine gorado Linie. Dies Ergcbnis steht im Einklang mit der Theorie 
von T u r n e r  (C. 1 9 2 4 . II. 276). Nach dor gleichen Theorie wird die Lcbenszeit des 
angeregten Fe-Ions berechnot; sio ergibt sich unter gewisson Voraussetzungen zu 
rund 10-0 Sek., mit zunehmender Grofie des absorbierten Quants kleiner werdend. 
Die Quantenausbeuto bei Mandolsaure ist bei 488 m/i 1, steigend auf 1,4 bei 400 mfi, 
bei Wein- u. Milćhsaure bei 488 m/i 0,5, bei 400 inu 0,8. (Journ. Indian chem. Soc. 6. 
827—37. 31/12. 1929. Dacca, Univ., Chcm. Lab.) _ L orenz.

J. C. Ghosh und Sunil Kumar Nandy, Die photochemische' Zersetzung von Acet- 
aldehydlosungen. Wahrend dio therm. Zers. von CH3CHO-Dampf boi 500° eine homogeno 
bimolekulare Rk. ist, zeigen die Verss. der Vff., daB die Zers. von CH3CHO-Lsg. im 
Lichte einer Hg-Lampe monomolekular vor sich geht. Dio Gesehwindigkeitskónstante 
der Rk. ist von der Anfangskonz. des Acetaldehyds unabhangig; der Temp.-Koeffizient 
ist rund 1,3, die Quantenausbeute 13,4. Die hohe Quantenausbeuto u. das Yorhanden- 
sein eines Temp.-Koeffizienten der Rk.-Geschwindigkeit legt ais Erkliirung eine Ketten- 
reaktion nahe. Vff. schlagcn vor: 1. CIT.tCHO +  h v — CH3CHO (angeregt), u.
2. CH3CHO (angeregt) +  CH3CHO —->■ CH, +  CO +  CH3CHO (niedrigerer An- 
regungszustand). Wenn die Geschwindigkeit von 2. klein gegeniiber der Umkehrung 
von 1. ist, so ^vird die Konz. der angeregten Moll. pi‘oportionai der absorbierten Licht
menge sein. Die Absorption von CH3CHO fur Licht von 280—230 m/n ist groB, so daB 
selbst Ton verd. Lsgg. alles Licht absorbiert wird; dio absorbierte Lichtmenge wird also 
nicht mit der CH3CHO-Konz. C verlieron. Daher ist d a:/d t =  k I  C (I  =  Intensitat 
der Strahlung). (Journ. Indian chem. Soc. 6. 911—14. 31/12. 1929. Dacca, Univ., 
Chem. Lab.) L o r e n z .

V. Pospiśil, Zur Erkliirung der neuen ponderomotorischen Wirkung des Lichtes. 
Arbeitshypothese zur Deutung der C. 19 3 0 . I. 1903 beschriebenen Erscheinungen.
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Auf die Bedcutung der Photokincse fiir die Umsetzung absorbierter Strahlungsenergie 
in molekulare Warmebowegungsenergie u. fiir die Theorie des Sehens wird hingewiesen. 
(Physikal. Ztschr. 31. 447—50. 1/5. 1930. Prag, I. physik. Inst. d. bóhm. techn.
Hochsch.) L e s z y n s k i .

R. Fleischer und H. Teiehmann, Die Erhólmng des lichtelektrischen Effekts 
von Kalium durch Wasserstoff. (Vgl. C. 1930. I. 2363.) Die Arbeit versucht eine 
Kliirung der Frage, ob molekularer oder ionisierter Wasserstoff die Empfindlichkeits- 
stcigerung u. Verschiebung des Masimums in das ultraviolette Gebiet bei einer K-Zelle 
hervorruft. Fiir die Verss. wurde eine ahniicho Zelle, wie sie von S u h r m a n n  (C. 1928.
II. 1532) angegeben ist, benutzt. Es wurde gut entgastes Kalium auf die ebenfalls 
gut entgaste, elektr. heizbare Platinfolie aufgcdampft u. die Empfindlichkeit gemessen. 
Dann wurde sehr reiner H2 bis 15 mm Hg in die Zelle gelassen. Hierauf wurde H2 ab- 
gepumpt u. die spektrale Empfindlichkeit nach 15 Min. u. nach 24 Stdn. gemessen. 
Der EinfluB des H 2 bewirkt starkę Abnahme der Empfindlichkeit, was auf Obersattigung 
der K-Schicht mit Wasserstoff zuriickgcfukrt wird. Die 24-std. Lagerzeit andert daran 
wenig. Ferner wurde auf eine bereits mit H , gesatt. Schicht erneut K aufgedampft 
mit dem Erfolg, dafi das Empfindlichkeitsmaximum stark ansteigt u. sich von 
ca. 340 m/< auf 436 m/i verschiebt. Beim nachsten Vers. wurde K im Hochvakuum 
u. in H 2-Atmospliare aufgedampft. Das erstere hat ein Masimum bei 365 m/t, u. die 
K-Schicht, welche in der H2-Atmosphare entstanden ist, zeigt eine starkę Erhóhung 
u. Verlagerung des spektralen Masimums auf die ,,charakterist.“ Wellenlśinge von 
436 m/t. Die Verss. SuHRMANNs iiber den EinfluB von H-Ionen auf die Kaliumschicht 
widersprechen nicht der durch die oben beschriebenen Verss. gestiitzten Ansieht der 
Vff., daB die Sensibilisierung der K-Schicht bei 436 m/t dem molekularen H2 zuzu- 
schreiben ist, da yermutlich durch das Auftreffen der Ionen auf die K-Oberflache eine 
Vordampfung stattfand, wobei K-Atome mit dem verbliebenen molekularen H 2 in 
Beriihrung kamen. Die Reproduktion der SuHRMANNschen Verss. mit Stromstarken 
aufwarts bis 3,2 ■ 10~8 Amp. ist negativ ausgefallen (vgl. C. 1929. II. 261). Eine Ionen- 
bldg. wahrend der Verss. der Vff. durch Erwarmung oder reibungselektr. ■ Vorgange 
ist durch Messung wahrend des Aufdampfens widerlegt. (Ztschr. Physik 61. 227—33. 
29/3. 1930. Dresden, Physikal. Inst. d. Techn. Hochschule.) S c h u s t e r i u s .

J. J. Trillat, Les applications des rayons X. Recueil des conferences-rapports de docu- 
mentation sur la physiąue. Paris: Les presses Uniyersitaircs de France 1930. (298 S.) 
85 fr.

As. Elektrochem ie. Therinochem le.
G. Devoto und M. Stevenson, Untersuchungen iiber die Dieleklrizitatskonstante 

von Fliissigkeiten. I. Mitt. Ein neuer Me/Japparat. Es wird ein App. beschrieben 
zur Messung des elektr. Brechungsindexes auf Grundlage der DRUDEschen Methode. 
Abweichend von der DRUDEschen Anordnung ist vor allem die Verwendung un- 
gedampfter Wellen. (Gazz. chim. Itał. 60. 199—207. Marz 1930. Mailand,
Univ.) . W r e s c h n e r .

G. Devoto, TJntersuchungen -iiber die DielektriziUitskonsiante von Fliissigkeiien.
II. Mitt. Der Temperalurkoeffizient der Dielektrizildtskonstante des Wassers. (I. vgl. 
vorst. Ref.) Die vom Vf. gemessenen Werte stimmen vollkommen mit den Werten 
iiberein, die K o c k e l  (C. 1925. II. 2199) mit viel groBeren Wellenlangen gemessen 
hat. Die Ergebnisse werden in Beziehung zur DEBYE-HucKELschen Theorie dis- 
kutiert. (Gazz. chim. Ital. 60. 208—12. Marz 1930. Mailand, Univ.) W r e s c h n e r .

L. Havestadt und R. Fricke, U ber das dieleklrische VerhaUen von Ozydhydraten. 
Vff. benutzten zur Best. der DE. von Oxydhydraten eine modifizierte NERNSl'sche 
Briicke, die eingehend beschrieben wird. Damit wurden von einer groBen Zahl von 
Oxydhydraten des Th, Si, Sn, Cr, Ga, Alu. Be dieDEE. in Abhangigkeit von der Zeit 
des Alterns gemessen, wobei die Herstellungsbedingungen stark variiert waren. Gleich- 
zeitig wurden stets Leitfahigkeitsmessungen vorgenommen, u. die erhaltenen DE.- 
Werte axif Grund eigener Messungen an KCl-Lsgg. versehiedener Konz. fiir die Leit- 
fahigkeit korrigiert. AuBerdem konnte so die Elektrolytabgabe wahrend der Alterung 
beurteilt werden. Parallel zu den DE.-Messungen wurden Rontgenaufnahmen gemacht 
u. so auf das Auftrcten yon Krystallisation gepriift. — Bei den erhaltenen DE.-Werten 
lassen sich 2 Haupttypen unterscheiden: Die eine Reihe zeigte an sich hohe DE.-Werte, 
meist hoher ais die des W., die mit fortschreitender Alterung abfielen; bei diesen Pr ii-
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paraten ergaben sich keine Anzeichen fiir Krystallisation; die Praparate waren vom 
Anfang bis zum Ende amorph. In der anderen stiegen die Werte zunachst u. gingen 
dann durch ein Maximum; der Anstieg tra t stets dann ein, wenn die Praparate begannen, 
krystallin zu werden. — Es wurde yermutet, daB sich bei der Krystallisation lang- 
gestreekte Teilchen bilden, die fiir das Entstehen groCer Dipohnomente verantworthch 
zu machen waren. Verss., nach verschiedenen Metlioden Abweiehung yon der Kugel- 
gestalt nachzuweisen, erbrachten keine positiven Ergebnisse. — Von allen Lsgg. u. 
Suspensionen wurden Elektrophoreseverss. gemacht; die Ergebnisse bewiesen, daB das 
Vorhandensein von £-Potentialen die Vorbedingung fiir das Zustandekommen der 
Polarisierbarkeit ist. Weitere Verss. zeigten, daB mit steigender elektrokinet. Aufladung 
die DE. ansteigt. Wenn diese Aufladung offenbar die Grundlage fiir die hohen DE.- 
Werte bildet, so lassen sich doch die beobachteten groBen Giinge der DE. nur auf 
morpliolog. Veranderungen der Hydroxydteilchen zuriickfiihren; die Best. der DE. 
erweist sich so ais auBerordentlich empfindliches Miltel, um Strukluranderungen in 
kolloiden Lsgg. oder Gelen zu rerfolgen. — Bzgl. des Alterns von Al- u. Be-Hydrozyd 
wurden folgende Einzellieiten neu festgestellt: Al-Hydroxyd, das aus saurer Lsg. in 
der Kalte amorph gefallt war, alterte unter W. in der Kalte iiber Bohmit zu Bayerit. 
Aus amorphen Be-Hydroxyd bildet sich metastabil krystalhsiertes durch Alterung 
unter k. W. — Vom Ga wurde ein neues Oxydhydrat gefunden, das ein besonderes 
Róntgendiagramm gibt u. sowohl nach dem Trocknen bei 100° ais auch bei Zimmertemp. 
iiber P20 5 1,66 W. auf 1 Ga20 3 enthielt. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 188 . 357—95. 
8/3. 1930. Munster, Univ.) K lem m .

Adolf Parts, Uber die Dipohnomente von Butylliahiden. Mit der friiher beschrie- 
benen Apparatur (vgl. C. 19 2 9 . II. 2155) werden die DEE. von 1-n-Bulylchlorid 
(Moment =  1,97-10-18), 2-n-Butylchlorid (2,09-10~18), Isóbutylchlorid (1,96-10~18), 
lerl. Butylclilorid (im Original 3-Butylclłlorid; 2,15-10~18), 1-n-Bulylbromid (i ,97• 10~18), 
2-n-Butylbromid (2,12 ■ 10~18), Isobutylbromid (1,97 • 10-18), tert. Butylbromid (2,21 • 10~18),
1-n-Butyljodid (1,88-10~18), 2-n-Butyl jodid (2,04-10-18), Isóbutyljodid (1,87-10~18) u. 
tert. Butyljodid (2,13-10-18) in Bzl. gemessen u. die Dipolmomente berechnet; es wird 
dabei das Felilen von Atompolarisation angenommen. Bemerkenswert ist, daB die 
tertiaren Verbb. ein groBeres Moment liaben ais die 2-n-Verbb. u. diese ais die 1-n- u. 
iso-Korper, welch letztere gleiches Moment besitzen. Auch liier ubt also die Lange 
der Kette keinen EinfluB auf das Moment aus. Chloride u. Bromide haben dasselbe 
Moment, bei den Jodiden ist es etwas kleiner. — Die Berechnung des Dipolmoments 
aus der Temperaturabhiingigkeit der Gesamtpolarisation (zwischen 10 u. 50°) fiihrt 
zum selben Wert, wie an 6 von den untersuchten Verbb. gezeigt wird. (Ztschr. physikal. 
Chem. Abt. B. 7. 327—38. April 1930. Dorpat, Univ.) B e r g m a n n .

E. J. Murphy und H. H. Lowry, Die kompleze Natur der dielektrischen Absor-plion 
und des dielektrischen Verlusts. In Anlehnung an die SMEKAltche Lockerionentheorie 
zeigen Vff., daB die Stromleitung in festen Dielektrika nicht gleichfórmig durch das 
ganze Materiał, sondern nur durch ein System von Leitwegen submikroskop. Dimension 
statthat, das in strukturell bedingter Weise iiber das Isoliermaterial verteilt ist. Die 
Unterss. der Vff. an Baumwolle u. a. zeigen, daB die Leitung durch W. vor sich goht, 
das wahrsclieinlich in den Zwischenraumen zwischen den Cellulosemicellen kondensiert 
ist. An der Grenzflache zwischen Dielektrikum u. Zwischenraumfll. werden Ionen 
adsorbiert sein. Da die GróBo der Zwischenflachc die der Leitwege iibertrifft, wird 
der EinfluB der adsorbierten Ionen erheblich sein. Die adsorbierten Ionen miissen 
ais frei beweglich betrachtet werden; die Bewegungsmoglichkeit soli aber auf die Ober- 
flacho der Struktureinheit, an der die Ionen adsorbiert sind, beschrankt sein, Wan- 
derung nach anderen Struktureinheiten ist unmoglich. Beim Anlegen eines elektr. 
Peldes wird eine Art dielektr. Polarisation eintreten; die verschiedenen Schichten 
adsorbierter Ionen besitzen versehiedene Relasationszeiten. Dies kann die beob
achteten Erscheinungen erklaren. AuBerdem werden mit der Zeit durch Rkk. an den 
Elektroden freie Ionen an der Leitung beteiligt sein. — Die Beobachtung, daB in einigen 
Pallen dielektr. Absorption von Bldg. einer Raumladimg u. einer nicht gleichfórmigen 
Potentialvertailung begleitet ist, in anderen Fallen aber nicht, liiBt sich erklaren, 
wenn die Absorption im ersten Fali durch freie, im zweiten Fali durch adsorbierte 
Ionen bewirkt ist. — In fl. Dielektricis werden Ionen entgegengesetzter Ladung, die 
neutrale Moll. unter Bldg. von Ionendipolen um sich kondensiert haben, eine ahnliche 
Rolle spielen, wic die adsorbierten Ionen bei den festen Dielektricis. (Journ. physical 
Chem. 34. 598—620. Marz 1930. New York, N. Y. Bell Telephone Lab.) L o r e n z .
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Paul Bóning, Zur Theorie des Verlustfaktor $ technischer Isoliersłoffe. Es wird die 
Abhangigkeit des Verlustfaktors teckn. lsolierstoffe von der Temp., Spannung u. 
Freąuonz bohandelt. Die theoret. Ableitungen werden durch. das rorlicgende ex- 
perimontcllo Materiał bestiltigt. (Ztschr. techn. Physik 11. 81—87. 1930. Woosung, 
Tungchi Univ.) L e s z y n s k i .

Hans Schweitzer, Ober die Aufladung kleiner Schwebeteilchen in der Korona
entladung. Es wurden Vei‘ss. ausgefiihrt zur Best. der Aufladung kleiner Paraffin- 
trópfchen in der Koronaentladung einer Kammer fiir elektr. Gasreinigung. Die GróBe 
der Tcilchen wurdo -in ublicher Weise durch Messung der Fallgeschwindigkeit, die 
elektr. Ladung aus der Steiggeschwindigkeit in bekanntem elektr. Feld odef nach 
der Schwebemethode bestimmt. Aus den Messungen geht hervor, da)3 die uberwiegende 
Mehrzahl der in einer Koronaentladung bei 1—2 • 10~c A aufgeladenen Óltrópfchen 
von 2—6 ■ 10~5 cm Radius relativ niedrige Ladungen tragen, udo man sie nach der 
ItALLMANNschen Theorie (vgl. A r e n d t  u . K a l l m a n n , C. 1926. I. 1951) erwarten 
muB, u. daB wesentlich lioher geladeno Teilchen Ausnahmefalle darstellen. Man 
kann annehmen, daB die selten vorkommenden extrem hoch geladenen Teilchen in 
der Praxis der elektr. Gasreinigung nur eine untergeordnete Rolle spielen, u. daB man 
sie nicht rerwerten kann, um Sckliisse auf die Geschwindigkeit der Abschoidung bei 
der elektr. Gasreinigung zu zielien. (Ann. Physik [5] 4. 33—48. 18/1. 1930. Berlin- 
Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. physikal. Chem. u. Elektroehem.) W r e s c h n e r .

A. Gimtherschulze, Be.merkv.ng zu der Veróffentlichu7ig von M. Steenbeck-. „Die 
Aufbauzeit von Glimmentladungen“. Die von St e e n b e c k  (C. 1930. I. 491) beobaehtete 
Erscheinung, daG boi dem Aufbau der Glimmentladung im Gebiete des anomalen 
Kathodenfalls der Strom zunaehst iiber seinen Endwert hinausschieBt, wird durch die 
Ausbildung- einer tlbertemp. im Fallraum erklart. (Ztschr. techn. Physik 11. 76—78. 
1930.) L e s z y n s k i .

I. Runge, Der Energietransport im Dunkelraum. der Glimmentladung. Die Energie- 
verteilung eines Gases im Dunkelraum einer Glimmentladung ist nicht gleichmaBig. 
Auf Grund der einfachsten Annahmen iiber den StoBmechanismus wird die statist. 
Verteilung nach dem ersten, zweiten u. dritten StoB exakt bereehnet. Mit Hilfe einer 
Fourierentw. wird dann noch die Energieverteilung bis zum fiinften StoB ldargelegt. 
Die Energieaufnahme der Ionen aus dem Felde zwischen zwei StóBen wird durch eine 
ErsatzYorstellung beriicksichtigt, die den in der Feldrichtung auf die Kathode hin 
transportierten Energiebruchteil sieher noch zu klein angibt. (Ztschr. Physik 61. 174 bis 
184. 29/3.-1930. Berlin, Rohrenlab. d. Osramwerke.) S c h u sTe r iu s .

A. Boutaric, Die cliemischen Wirkungen der eleklrischen Enłladungen. Die ver- 
schiedenen Formen der elektr. Entladung in Gasen ii. ihre Wrkgg., besonders boi der 
Synthese von NH3, NO, H3, 0 3 usw. werden besprochen. (Rev. Chim. ind. 39. 66—69. 
Marz 1930. Dijon.) t  R. K. Mu l l e r .

A. Keith. Brewer und J. W. Westhaver, Ghemische Wirkung in der Glulient- 
ladung. II. Weitere Forschung iiber die Ammoniaksynihese. (I. vgl. C. 1929. II. 1762.) 
Vff. untersuchen: 1. die Faktoren, von denen a in der Gleichung d P jd i  =  a J  (vgl. 
1. c.) abhangt; 2. den Rk.-Mechanismus, wobei speziell die Entladungszone, in der die 
Rk. stattfindet, betrachtet wird; 3. den EinfluB von Fremdgasen auf das N2-3H 2- 
Gsmisch. Der Temp.-EinfluB auf die GróBe a war unmerklich. Mit fl. Luft gekiihlte 
Elektroden gaben die gleichen Werte, wie Elektroden von +650°. Legt man ein magnet. 
Feld parallel zum elektr. Feld an, so hat es keinen EinfluB auf a; legt man es dagegen 
senkrecht zum elektr. Feld, so andert sich a  wesentlich. Elektrostat. Feldcr, die senk- 
recht zur Entladungsrichtung angelegt MTirden, hatten keinen EinfluB. Die Rk. fand 
nur in den gliihenden Zonen der Entladung statt, u. zwar war das Maximum auf der 
negatiyen Seite, wiihrend im CROOKEschen u. FARADAYschen Dunkelraum keine 
Synthese bemerkt wurde. Die positive Siiule wirkte auf ihrer ganzen i^ange einheitlich, 
jedoch nur, solange keine Banderung auftrat. Die Potentialvert-eilung langs der Ent- 
ladungsróhre wurde mit Hilfselektroden gemessen, u. iinderte sich mit dem Druck u. 
dem Gasstrom. Die NH3-Ausbeuten wachsen bis zu einem Maximum, w'enn sich das 
Mischungsverhiiltnis von 3 H 2-N2 auf 2 H2-N2 andert. Mischt man dagegen H , zu 
einem  3H 2-N2-Gemisch, so fallen die Ausbeuten. Fugte man He (bis 70% der Gesamt- 
misehung) hinzu, so iinderte es niehts am Verlauf der Synthese. Dagegen verringerte 
schon eine geringe Ar-Menge die Ausbeute wesentlich, Yerss. mit Hg-Dampf gaben 
keine auswertbafen Resultate. Da die N2+-Ionen relativ wirksamer ais die H 2+-Ionen 
gefunden wnrden, so ist der Yerlauf der Synthese proportional der N2+-Menge. Hier-
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durch erkliirt aich auch das optimale Mischungaverhaltnis von 2 H 2-N2, denn in dicaer 
Zus. ist das Verhaltnis der N2+ zu den H2+ =  1,6: 1,0. Da das lonisationspotential 
des Ar 0,4 V hoher iiegt, ais das des H2, so iibertragt es seine Ladung auf H2, vermehrt 
also die H2+-Ionen, u. vermindert dadurch die Ausbeute. Ebenso erklart sich die Wrkg. 
des He. Der Rk.-Yerlauf zerfallt demnach in 2 Stufen: I. Bldg. von N2+-Ioncn. II. Rk. 
der N2+-Ionen mit H2-Atomen zu NH3. Fiir II. werden 3 Gleichungen aufgestellt, 
zwischen denen eine Entscheidung auf Grund der Messungen noch nicht moglich ist. 
(Journ. physical Chem. 34. 163—64. Jan. 1930. Washington, Inst. f. Chemie u. Boden- 
kundc. Forschungsabt. f. Diingemittel u. gebundenen Stickstoff.) B r is k e .

W. J. de Haas, Edm. v. Aubel und J. Voogd, Uber die Supraleitfdhigkeit von 
Legierungęn. (Vgl. C. 1930. I. 2623.) In Fortsetzung friiherer Unterss. wurden die 
Widerstande von AuSn, Hg5Tl, PbTl2 u. AgTl in fi. H2 u. in fl. He gemessen. Der 
Widerstand von AuSn  (64% -Au) bleibt konstant von 20—1,43° absol., die Uber- 
leitfahigkeit des Sn ist in Verb. mit Au vóllig zerstórt, ebenso wie in Verb. mit Cu 
(Cu3Sn, Cu4Sn). Bei H g/fL  (fl. Mischung 28,6% Tl) wird Uberleitfahigkeit beob- 
achtet, der Umwandlungspunkt liegt etwas tiefer ais der des reinen Hg u. wesentlich 
hoher ais der des reinen Tl. PbTl2 zeigt Uberleitfahigkeit, der Umwandlungspunkt 
liegt zwischen den Umwandlungspunkten von reinem Pb u. reinem Tl. AgTl (ca. 
3% Ag) enthalt nach dom Schmelzpunktsdiagramm Tl mit etwas Ag u. eine feste 
Lsg. von Tl in Ag. Bei Widerstandsmessungen findet man den Umwandlungspunkt 
von Tl mit Ag bei 2,67° absol., wahrend reines Tl bei 2,37° Uberleitfahigkeit zeigt. 
(Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Proceedings 33. 258—61. Comm. Leiden, 
No. 203e. 1930.) W r e s c h n e r .

W. J. de Haas und J. Voogd, Der Einfluji von Magnelfeldem auf supraleitfahige 
Metalle. (Vgl. vorst. Ref.) Es wurden untcrsucht die Verbb. PbTl2 u. Sb2Sn3, das 
Eutektikum Pb-Bi (20, 10 u. 7% Bi) u. die Legierungen Pb-Sn-Bi (32°/0 Pb, 16,6% Sn, 
62,6% Bi) u. Pb-Sn-Bi-Cd (27,3% Pb, 13,1% Sn, 49,6% Bi, 10,1% Cd). Die Metalle 
befanden sich in einem He-Kryostaten, um den ein Solenoid gelegt war. Die Messungs- 
ergebnisse sind in Tabellen u. Kurvenbildern dargestellt. Bestimmte SchluBfolgerungen 
konnen vorlaufig noch nicht gezogen werden. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, 
Proceedings 33. 262—72. 1930. Leiden, Physical Inst. Mitt. Nr. 203e.) W r e s c h n e r .

I. M. Kolthoff, Ionenaktivitdtsprodukte und Ionenaktivitdtskonstanten. Vf. er- 
ortert 1. die Theorie der elektrolyt. Dissoziation, 2. den Begriff Aktivitat, 3. Ionen- 
aktivitiit u. Ionenaktivitatsprod., 4. Aktmtatskoeffizient von H- u. OH-Ionen in HC1, 
NaCl u. KC1, 6. Ionenprod. oder Ionenaktivitiitsprod. von W ., 6. Ionenaktiyitats- 
konstanten u. Dissoziationskonstanten (Ionisationskonstanten). Es werden Loslich- 
keitsprodd. u. Ionisationskonstanten vom Standpunkt der yollstandigen Dissoziation 
starkę^ Elektrolyten betrachtet. In Zusammenfassung ergibt sich, daC die „Aktm tats- 
theorie“ ihre Daseinsberechtigung bewiesen hat, u. daB man sie in den Fallen quantitativ 
anwenden kann, wo dio klass. Theorie von Ar r h e n iu s  versagt. (Chem. Weekbl. 27. 
260—61. 26/4. 1930. Minneapolis, Minnesota-Unir.) K. W o l f .

W. V. Bhagwat und N. R. Dhar, Dissoziatiomkonstanten einiger anorganischer 
Sduren aus Loslichkeitsbestimmungen. Die Dissoziationskonstanten schwacher Sauren 
konnen aus der Lósliclikeit wl. schwacher Sauren (Benzoesaure, Zimtsaure, Borsaure, 
Kohlensaure usw.) in den Lsgg. der Alkalisalze der Sauren, dereń Dissoziationskonstante 
bestimmt werden soli, berechnet werden (vgl. C. 1926. II. 2274): K  =  K x- a- (c —  b +  a)/
[ b — a)2] (1) (a =  Lóslichkeit der Bezugssaure in W., 6 in der Lsg. des Alkalisalzes 
der Saure, dereń Dissoziationskonstante K  gesucht wird, u. K x — Dissoziationskonstante 
der Bezugssaure.) Bestst. der Lóslichkeit von Benzoesaure u. H2C03 in Lsgg. der 
Alkalisalze von H 3P 0 2, H3P 03, H 2Cr04, HF, H3As03, H J0 3, H 2Ti03, H 4Sb20 7, H 3B03, 
HV03, H 2W04 u. H 2MoO.[ zeigen, daB Gleichung (1), besonders wenn die Bezugs
saure mehrbas. ist, nicht gilt. AuBerdem wachst die so bestimmte Dissoziationskonstante 
mit zunehmender Verdiinnung der Salzlsg., d. h. die Lóslichkeit der Saure fallt rascher 
ais die Konz. der Salzlsg., u. je schwacher die Bezugssaure ist, um so niedriger wird 
der Wert der gesuchten Dissoziationskonstante gefunden. Bei der Ableitung von (1) 
war angenommen worden, daB das Salz in Lsg. vollkommen dissoziiert sei. Weiter 
war die Basizitat der Bezugssaure nicht in Betracht gezogen worden. Unter Bertiek- 
sichtigung dieser Korrekturen ergibt sich nun die n-te Dissoziationskonstante einer 
M-bas. Saui‘e zu K n' =  {n K  (1 — k2) a [n kx c — k3 {b — a)]}/[£4 k2 (b — a)2] (2), wobei 
kj, k2 . . . entsprechend die Dissoziationskonstanten der Stoffe des Systems sind. 
Wenn die Salze Yollkommen dissoziiert sind (kt =  k3 — kA =  l) u. die Dissoziation
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der Saure vernachlassigt werden kann {k2 =  0), dann geht (2) iiber in Kn' =  
{n K a[n c  — (a — &)]}/(6 — a)2 (3). (3) ist fiir eine oinbas. Siiure (?i =  1) ident. mit (1). 
Bcstst. der Lóslichkeiten von H3BÓ3, H 3As03 u. H2C03 in Lsgg. der Alkalisalze von 
.HF, H2Cr04 u. H3B03 erweiscn den Wert von (3). — Dio Vornachliissigiing der Disso- 
ziationskonstanten der Bezugssiiure bewirkt das scheinbare Ansteigen der gesuchten 
Dissoziationskonstanten mit zunehmender Verdiinnung, wie auch die Abhangigkeit 
der gesuchten Dissoziationskonstanten von der der Bezugssaure. (Journ. Indian chem. 
Soc. 6. 807—22. 31/12. 1929. Allahabad, Univ. Chem. Lab.) L o r e n z .

Franz Holzl, Die Beweglichkeit einiger eisenhaltiger Ionen. I. Mitt. Vergleich 
einfacher und komplezer Eisensalze. Nach Verss. mit Rosa Kiigerl u. Karl Rokitansky. 
Nach meist eigenen Mcssungen des Vfs., die stets bei 25° in wss. Lsg. durchgefiihrt 
wurden, haben die Beweglichkeiten einiger eisenhaltiger Ionen folgende Werte: 1/2 Fe++: 
54 rez. Ohm V2 [Fe(CH3NC)6]++ 92,4, l/3 Fe+++ 68,4, 7„ [Fe(CN)6]== 100,8,
*/3 [Fe(CN)„] -  97,3, */2 [Fe(CN)5NO] 71. Die Darst. des Hexamethylisonitrilferro- 
chlorids erfolgte nach H a r t l e y  (Journ. chem. Soc., London 97 [1910]. 1066), die vom 
Vf. modifizierte Darst. der Nitroprussidsalze erfolgte iiber die Diathoxoniumsalze. — 
Auf Grund des Satzes von STOKES faCt Vf. die Ionenradien ais Funktion der Beweglich
keiten auf u. findet daher folgendes VerhiLltnis fiir dieRadien der Ionen: [Fe(CN)0]=“ : 
[Fe(CN)9] - - - :  [Fe(CN)5NO] : Fe+++: Fe++ =  100: 103: 109: 142: 147: 187. Dieses 
Radienverhiiltnis deutet Vf. durch die Annahme eines verschiedenen Hydratations- 
grades der einzelnen Ionen. Mit der Komplexbidg. ist (wie aus den Werten ersichtlich), 
eine Verringerung der Hydratationstendenz verbunden; denn die Ligandenhiille der 
komplexen Ionen schirmt die elektrostat. Anziehung des Zentralatoms auf die Molekuło 
des Solvens weitaus stiirker ab, ais dies die Ligandenhiille der Aquokomplexe vermag. 
(Monatsh. Chem. 55. 132—43. Marz 1930. Graz, Univ., Inst. f. theor. u. physik. 
Chem.) _ B o n d i .

Shoji Setoh und Akira Miyata, Einflu/3 der Wechselsłromuberlagerung auf die 
elektrolytische Oxydation des Aluminiums. (Vgl. C. 1930. I. 1044.) Vff. untorsuchen 
die Beziehungen der angewandten Wechselstromstiirke zur Bldg. der Oxydfilme bei 
Al u. seiner chem. Widerstandsfahigkeit u. stellen fest, daB die besten Resultate in 
einer 2°/o'S- Oxalsaurelsg. mit 60 V, 1,5 A (Stromdichte 20—30 mA/qcm) erzielt 
werden. Der durch Wechselstromuberlagerung erhaltene Film zeigt gegen HC1 hóhere 
Widerstandskraft ais der mit Gleichstrom hergestellte. Durch Behandlung mit Red.- 
Mitteln, wie TiCl3, SnCl2 usw., u. danach mit W.-Dampf wird der Film wasserdiclit 
gemacht u. seine Widerstandsfahigkeit wesentlich erhoht. Die W.-Dampfbehandlung 
fiihrt zu guten Ergebnissen, auch wenn ais Elektrolyte Chromsaure u. Na-Silicatlsgg. 
dienen. (Scient. Papers Inst. physical. chem. Res. 12. 268—74. 20/2. 1930.) Gu r i a n .

Tatuo Kobayasi, tlber den reziproken Wiedemanneffekt. II. Mitt. (I. vgl. C. 1929. 
I. 616.) Weitere Verss. iiber den reziproken WiEDEMANN-Effekt an Eisen. (Japan. 
Journ. Physics 5. 111—17. 1929. Tokyo, Imp. Univ., Aeronaut. Res. Inst.) L e s z y n s k i .

Mohamed A. Haąue, Magnetische Doppelbrechung von Athylalkohol, Wasser und 
wdsserigen Nitratlosungm. Die Messungen wurden mit dem groflen Elektromagneten 
von B e l l e v u e  ausgefiihrt, die Ergebnisse stimmen in der GróBenordnung u. im Vor- 
zeichen mit den Messungen von R a m a n a d h a m  iiberein (vgl. C. 1929. II. 3216), docli 
sind die vom Vf. angegebenen Werte fiir W. merklich kleiner. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 190. 789—90. 31/3. 1930.) W r e s c h n e r .

J. Palacios, Die Oibbs-Helmholtzsche Formel und der Begriff der Affinitdt. Vf. 
gibt einen Weg zur Ableitung der GiBBS-HELMHOLTZschen Formel an, der ausgeht 
von dem isochoren u. isobaren Potential u. iiber die maximale Arbeit bei einer iso- 
thermen Umwandlung zu der Affinitat ais Differenz zwischen der bei der reversiblen 
u. der bei der wirklichen Umwandlung geleisteten Arbeit fiihrt. Es wird hierbei besonders 
der Unterschied zwischen der Affinitat bei konstantem Vol. u. bei konstantem Druck 
hervorgehoben. AnscklieBend wird die Methode von N e r n s t  krit. untersucht u. eine 
einheitliche Nomenklatur vorgeschlagen, die zur Ausschaltung der vorhandenen MiB- 
verstandnisse fuhren soli. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 28. 223—46. Marz 
1930. Madrid, Lab. de Inyest. Fis.) R. K. Mu l l e r .

G. van Lerberghe, Die Berechnung der Fugazitaten einer Losung. 2. Mitt. (1. vgl. 
C. 1928. II. 1862.) Vf. hatte friiher (Compt. rend. Acad. Sciences 181 [1925]. 851) 
eine Formel fiir die Fugazitat der Komponenten einer Lsg. aufgestellt, die die Kenntnis 
des partiellen Mol.-Vol. langs einer Isotherme verlangt von dem Zustand an, wo das 
System einer Mischung idealer Gase ahnlich ist, bis zu dem betrachteten Zustand.
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G i l l e p s i e  (C. 1929. II. 2316) liatte dagegen angenommen, daC zur Bcrechnung 
dor Fugazitat die Kenntnis einer Isotherme der Art nótig ist, wie sio J a m e s  T h o m s o n  
fiir reine Kórper fur don kontinuiorlichen t)bergang vom gasfórmigen zum fl. Zustand 
erdacht hat. Das wiirde die vom Vf. gegebene Formel prakt. wertlos machen, da 
solehe Isothormen sclbst fiir reine Stoffe nur sehr wonig bekannt sind. Vf. zeigt durch 
Reehnung, daB dio experimentell beslimmlen Isothermen dasselbe Ergebnis ergeben 
wie die von T h o m s o n . Naheres muB im Original nacligelesen werden. (Buli. Acad. 
Roy. Belg., Classe Sciences [5] 16. 94—102. 1930.) K l e m m .

F. C. Kracek, Dampfdrucke von Losungcn und die Ramsay- Youngsche Regel. 
Anwendung auf das vollslandige Syslem Wasser-Ammoniak. Vf. entwickelt auf dor 
Grundlage dor R a m sa y -Y oUNGschen Regel eine Mothode zur Behandlung der Dampf
drucke von Lsgg. Es muli der Wert des Verhaltnisses der absol. Kpp. bei bestimmten 
Druoken fiir verschiedene Konzz. u. die Anderung des Verlialtnisses bei Anderung 
der Zus. bestimmt werdon. Anwendung auf das System NH3-H20  zoigt, daB die 
Methode ein groBes Giiltigkeitsbereich besitzt. Es lassen sich aus don Dampfdrucken 
verd. Lsgg. die der gesatt. Lsgg. u. auch die F.-Kurve bestimmen. Weiterhin lassen 
sich dio Verdampfungswiirmen der Lsgg. berechnen. Zur Feststollung, ob in der Lsg. 
Verbb. der Komponenten vorliegen, laBt sich die Methode nicht benutzen. (Journ. 
physical Chem. 34. 499—521. Marz 1930. Ca r n e g ie  Institution of Washington, 
Geophysical Lab.) L o r e n z .

W. A. Felsing und A. R. Thomas, Dampfdrucke und andere physikalische Kon- 
stanten von Methylamin und Methylaminlosungen. Man hat Methylamin ais Ammoniak- 
ersatz fiir Kaltemaschinen yorgesehlagen, aber es fehlen dio erforderlichen physikal. 
Konstanten. Es hat vor NH3 deutliche Yorziige. Vff. bestimmen mit reinstem Methyl
amin die Dampfdrucke der Fl. von ■—80 bis —10° u. geben friihere Daten fiir 
hóhere Tempp. logI0 p (mm) =  —138,60 647/ T  +  38,730167-log10 T  — 6,600156-10“-. 
T  +  3,870056-10-5. T- — 75,7030015. Die D. (g/eem) ist =  0,93249— 6,09221-10~4. 
T  — 106/143- 10~s- T 2 (auf ca. Yeooo genau!). Dio Gesamt- u. Partialdrucke von Mothyl- 
aminlsgg. (1,67 — 48,60 Molar-%) werden in einem groBen Temp.-Bereich gemessen, 
ferner (angenahert) die Losungswanne von Methylamindampf in W. bei 25—30° (zu 
verschiedenen Verdunnungen (10—11 kcal). Die Verdampfungswarmen des fl. Methyl- 
amins werden aus den Dampfdrucken abgeleitet u. fiir —70 bis +30° tabelliert (beim 
Kp. 760 mm 206,4 cal/g). Methylamin scheint eino polare Fl. zu sein. (Ind. engin. 
Chem. 21. 1269—72. Dez. 1929. Austin, Texas, Univ.). W. A. R oTh .

Frederick H. Getman, Die Gefrierpunkte von wdsserigen Lósungen der Cadmium- 
halogenide. DaB zuverlassige Daten fehlen, hat Vf. friiher bei der Verwertung von EKK. 
konstatiert (vgl. C. 1928. II. 1655). Vf. miBt mit einem Pt-Widerstandsthermometer 
u. analysiert die Lsgg., die bei der betreffenden Temp. mit dem Eis im Gleichgewicht 
sind. Ruhrung mit vergoldotem Messingriihrer; AuBentemp. nur wenig untor der 
Gefriertemp. Vf. arbeitet nicht differential, sondern miBt den Gofrierpunkt des W. 
vor jeder Versuchsreihe; Analyse durch Eindampfen. Konz.-Bereich dor Messungen: 
CdCl2 0,016—0,77-, CdBr2 0,017—0,64-, CdJ2 0,010—0,98-mol.-n. Die molekulare Ge- 
frierpunktserniedrigung nimmt mit steigender Konz. bei CdCl2 u. CdBr2 standig ab, 
bei ĆdJ2 geht sie fiir eine 0,34-n. Lsg. durch ein flaches Minimum, die Absolutwerto 
nehmen in der Reihenfolge Chlorid, Bromid, Jodid deutlich ab. Die Werte friiherer 
Autoren fur konz. Lsgg. sind aus bekannten Griinden zu hoeh. Zur genauen Berechnung 
der Aktivitatskoeffizienten nach L e w is  u . R a n d a l l  fehlen die Angaben uber spezif. 
Warmen, es werden daher angenaherte Formeln benutzt. Die aus der EK. bei 25°, 
dem LeitYermogen bei 18° u. aus den Gefrierpunktserniedrigungen abgeleiteton klass. 
Dissoziationsgrade und Aktivitatskoeffizienten werden nebeneinander tabelliert. Bei 
CdBr2 stimmen die Aktivitatskoeffizienten aus EKK. 25° mit den angenaherten bei 
ca. 0° gut uberein, bei CdCl2 ungefiihr, bei CdJ2 sind die Werte fiir 0° morklich kleiner 
ais die fiir 25°, die Differenzen sind weit gróBer ais die Unsicherheit der vereinfachten 
Formeln u. durch Bldg. von Autokomplexen zu erklaren. Wahrend die molare Gefrier- 
punktserniedrigung bei 0,2-n. durch ein Minimum zu gehen pflegt, ist das bei CdCl2 
u. CdBr2 nicht der Fali, bei CdJ2 bei einer ganz anderen Konz. (Journ. physical Chem.
33. 1781—92. Nov. 1929. Stamford, Conn. Hillside Lab.) W. A. R o th .

Alfred Stock und Wilhelm Zimmermann, Uber die Dampfdrucke des Queck- 
silbers bei niedrigen Temperaturen. (Vgl. C. 1929. II. 2867.) Da die Messungen der Vff: 
bei —60° stark von friiheren abwichen, wird noch bei —40° gemessen: 5,79 X 10-0 mm, 
was mit der NERNSl*schen Naherungsformel angenahert stimmt. Es scheint, daB bei
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—60° eine systemat. Storung aufgetreten ist, die eine zu hohe Zahl finden lieB. (Monatsh. 
Chem. 55. 1—2. Jan. 1930. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) W. A. R oTH.

Kenneth K. Kelley, George S. Parks und Hugh M. Huffman, Eine neue 
Methode, die spezifischen Warme-Kurven organischer Verbindungen bis unlerhalb der 
Temperatur der flilssigen Luft zu extrapolieren. (Vgl. C. 19 2 9 . II. 1903.) Zur Ableitung 
der Entropie muB die spezif. Warme his zum absol. Nullpunkt extrapoliert werden, 
wozu bisher kein sicherer Weg bekaimt ist. Man kennt fiir verschiedene Stoffe den 
Warmeinhalt bis 20° abs. u. kann eine Standardkurve fiir aliphat. u. fiir eycl. Verbb. 
konstruieren (Kurven im Original), aus denen die individuellen Werte abgeleitet werden 
kónnen, wenn man die Werte fur zwei Tempp. (etwa 90 u. 120° abs.) kennt. Auf 20° 
abs. wird nach D e b y e  extrapoliert. Beispiele im Original. (Journ. physical Chem. 33 . 
1802—05. Nor. 1929. Stanford Univ., Calif.) W. A. R oTH.

George S. Parks und Samuel S. Todd, Die Schmelzwarmen einiger Paraffin- 
kohlenwasserstoffe. Vff. arbeiten nach der Mischungsmethode, wobei die zu unter- 
suchende Substanz in eino Stahlkapsel eingeschlossen ist, in der die Temp. thermo- 
eloktr. auf 0,1° genau gemessen wird. Temp. des 1500 g W. fassenden Calorimeters 26°. 
Untersucht werden: Hexamethylathan (E. 104°), n-Eikosan (E. 36,4°), n-Penteikosan 
(E. 53,3°), n-Tritriakontan (P. 71,1°). Schmelzwarmen: 14,9, 49,9, 53,5 u. 54,0 cal/g. 
Ferner werden folgende Daten (nach P a r k s , H u f f m a n  u. T h o m a s) angegeben:
2-Methylbutan (E .—160,5°; 16,94 cal/g), n-Hexan (F .—94,5°, 34,89 cal/g), n-Heptan 
(F. —90,9°, 33,78 cal/g), 2-Methylhexan (F. —119,1°, 21,16 cal/g), n-Octan (F. —57,5°, 
42,04 cal/g), 2,2,4-Trimethylpentan (F. —107,8°, 18,92 cal/g), n-Eikosan (F. +36,4°, 
52,0 cal/g). Die Schmelzwarmen lassen keine RegelmaBigkeit erkennen, auBer dali 
der B etrag bei den n. Verbb. meist gróBer ist ais bei Yerzweigten. Die molare Schmelz- 
entropie aber ist eine einfache Funktion der Anzahl C-Atome (n). Fiir die n. KW-stoffe 
ist A iSf. =  4-n0'836 — 1,43. Gerade u. ungerade Verbb. zeigen hier kein Alternieren. 
Nach der Gleichung werden die FF. u. die Schmelzwarmen fiir die n. Paraffine von 
Methan bis C33HGR tabclliert, dio Schmelzwarmen ergeben sich bis auf 2°/0 richtig. 
Uber verzweigte Verbb. laBt sich nichts aussagen. (Ind. engin. Chem. 21 . 1235—37. 
Dez, 1929. Stanford Univ., Calif.) W. A. R oTh .

M. Prettre und P. Laffitte, tJber die Enlflammung und Verbrennung von Schwefel- 
kohlensloff. (Vgl. C. 19 2 9 . II. 973.) Die Entflammungstemp. in Gemisehen Yon CS2 
u. Luft steigt linear mit steigendem Geh. von CS2. Bei mehr ais 10% CS2 beobachtet 
man Luminescenz des Gasgemisches vor der Entflammung. An den Wanden des Ver- 
brennungsgefaBes zeigt sich ein leichtcr brauner Nd., derselbe besteht aus CS oder einem 
Polymerisationsprod. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 90 . 796—98. 31/3.1930.) W r e s c h .

Aa. K olloidchem le. Capillarchem le.
Mata Prasad und R. R. Hattiangadi, Untersuchungen iiber Kieselsauregele. 

Teil II. Wasserstoffionenkonzenlration und Kataphorese der gelbildenden Mischungen. 
(I. vgl. C. 19 3 0 . I. 496.) Vff. bestimmen eolorimetr. den pn von Na-Silicatsaure- 
mischungen u. die Absetzzeit der Gele. Wahrend des Absetzens andert sich der ph 
nur unwesentlich. Bei CH3COOH ist die Absetzzeit nicht bei einem bestimmten pn 
ein Minimum; je grófier die Si02-Konz7 um so gróBer ist der Zahlenwert des ph, bei 
dem die Absetzzeit des Gels am geringsten ist. Verss. mit HC1 u. H 2S04 zeigen: bei 
saurer Mischung gibt HC1 eher ein Gel ais H 2SO.,, u. diese eher ais CH3COOH; bei 
alkal. Mischung bildet sich mit H2SO., das Gel schneller ais mit HC1 oder CH3COOH. — 
Bei der Kataphorese langsam erstarrender Mischungen wird eine langsame Bewegung 
der Teilchen beobachtet, u. zwar in alkal. Mischungen nach der Anodę, in sauren nach 
der Kathode; im Kathoden- bzw. Anodenraum bildet sich dann das Gel. Der Umschlag 
der Ladung der Teilchen tr itt  nicht beim Neutralitatspunkt ein, sondern bei schwach 
saurer Rk. — Vff. schlieBen aus ihren Verss., daB die Absetzzeit von Gelen — neben 
anderen Faktoren wie Viscositat u. Grenzflachenspannung — hauptsaohlich abhiingt, 
1. von der Ladungsdichto an der Oberflache der Teilchen, die hauptsachlich von der 
Adsorption der H- u. OH-Ioncn bestimmt wird u. 2. von der Konz. des Koagulations- 
mittels. (Journ. Indian chem. Soc. 6. 893—902. 31/12. 1929. Bombay, Royal Inst. 
of Science, Chem. Lab.) L o r e n z .

Mata Prasad und R. R. Hattiangadi, Untersuchungen uber Kieselsauregele. 
Teil III. Einfluji von Nichtelektrolyten auf die Absetzzeit der gelbildenden Mischungen. 
(II. vgl. Yorst. Ref.) Ais Ergebnis der Yorangehenden Unterss. hat sich die Ansicht 
gebildet, daB bei Mischen der Lsgg. Yon Na-Silicat u. Essigsaure bzw. saurem CH3COONa
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oino kolloido Kiesoleaurolsg. entsteht, aus der dann durch Koagulation der positivcn 
oder negativen Kolloidteilchen das Kieselsauregel sich. bildet. Da Nichtolektrolyte die 
Koagulation von Kolloidteilchen beeinflussen, untersuchen Vff. den EinfluB von 
Nichtelektrolyton auf dio Absctzzeit der Gele aus Mischungen von Na-Silicat u. Sauren 
bzw. CH3COOH +  CHjCOONH4. — Pyridin beeiniluBt am starksten: mit wachsender 
Pyridinkonz. nimmt die Absetzzeit sowohl in saurem wie alkal. Medium ab, bis sich 
bei einer bestimmten Konz. kein Gel mehr bildet, sondern nur noch ein flockiger Nd. 
Mit wachsendcm Pyridingeh. nimmt auch die Undurchsiclitigkeit der Gele zu; bei 
gleichem Pyridingeh. werden dio Gele mit zunehmender Alkalitat der Mischungen 
undurchsichtiger, bei saurer Rk. der Mischungen nimmt bei gloichbleibendem Pyridin
geh. Absetzzeit des Gels u. Durchsichtigkeit mit wachsender Saurekonz. zu. — Weiter 
wird die Absetzzeit der Gele aus Mischungen von Na-Silicat mit verschiedenen anorgan. 
u. organ. Sauren bei Pyridinzusatz bestimmt. Alkohole u. Aceton wirken bei alkal. 
Mischungen ahnlich nie Pyridin: mit wachsender Konz. dieser Stoffe in der Mischung 
nimmt die Absetzzeit u. die Durchsichtigkeit dor Gele ab. Das Koagulationsvermógen 
der Alkohole nimmt mit zunehmender CH2-Zahl zu; Aceton wirkt etwa gleieh stark wie
A. Bei sauren Mischungen wirken Alkohole u. Aceton ais Schutzmittel: die Gele bilden 
sich orst nach liingerer Zeit. Nun wurde durch Dialyse ein reines Si02-Sol hergestollt 
u. das reine Sol mit NaOH oder HC1 alkal. bzw. sauer gemacht. Auf diese dialysierten 
Sole haben weder die Alkohole noch Pyridin irgendeincn EinfluB. (Journ. Indian 
chem. Soc. 6. 991—1000. 31/12. 1929. Bombay, Royal Inst. of Science, Chem. 
Lab.) • L o r e n z .

Hamnett P. Munger, Marc Darrin und Gebkard Stegeman, Das Phasendiagramm 
des Systems Schwefel-Naphthalin und seine Beziehung zur Introfaktion. Vff. bestimmen 
das Schmelzdiagramm S-Naphthalin. Es bestehen drei stabilo festo Phasen: Mono- 
kliner S, feste Lsg. von Naphthalin in S u. Naphthalin, u. eino metastabilo Phaso: 
eine zweite feste Lsg. von Naphthalin in S. — E s wird versucht, einen Zusammen- 
hang zwischen der F.-Erniedrigung u. dem Introfaktionsvermógen (vgl. D a r r in , 
C. 19 2 8 . II. 2307) aufzufinden. Die F.-Depression ist ein MaB fiir das anfangliche 
Introfaktionsvermógen, kann aber nicht ais Kriterium fiir die relative Wrkg. ver- 
wendet werden. (Journ. physical Chem. 34. 593—95. Marz 1930. Pittsburgh, 
Pa.) L o r e n z .

O. Schrenk, Die Strómungsrerhaltnisse in Fliissigkeiten mit gro/ierer Yiscosiiat. 
SchluB zu C. 19 3 0 . I. 2371. (Kunstseide 12 . 96—98. April 1930. Góttingen.) Su v e r n .

Lloyd M. Pidgeon und O. Maass, Die Adsorption von Wasser durch Holz. 
Vff. stellen die Adsorption von Wasser durch verschiedene Arten Nadelholzer u. roiner 
Cellulose iiber eine ausgedehnte Reihe von Dampfdrueken u. Tempp. durch eine neue 
Methode fest. Die Zeit bis zur Einstellung des Gleichgewichts bei der Adsorption wird 
dadurch reduziort, daB allo Gase, auBor W.-Dampf, aus dem angewandten App. entfernt 
sind, ferner durch Anwendung von kleinen Holzproben, die nicht mehr ais 0,15 g wiegen. 
Die GróBe der Adsorption wird durch Gewichtszunahme des adsorbierenden Stoffes 
gemessen. In dem angewandten Holz ist jede Fiber wenigstens einmal durchsohnitten, 
damit nicht, infolge der Holzstruktur, die Adsorption durch die Diffusion beeinfluBt 
wird. Fiir Pieea canadensis wird bei 23° u. 4,58 mm Druck ein Adsorptionswert von 
5,5% erreicht. Von einem gesattigteren Zustand ausgehend, erhiilt man unter den- 
selben Temp.- u. Druckbedingungen einen Desorptionswert von 6% (Hysteresiseffekt). 
Auf Grund theoret. tlberlegungen ist dieser letzte Wert der richtige, nur dauert der 
DesorptionsprozeB lange. Vff. erreichen den richtigen (Desorptions-)Wert auch durch 
Adsorption, indem sio die Holzprobe aus einem gesattigteren Zustand, in diesem Falle 
mehr ais 6% H 20, schnell bis zu einem W.-Geh. von ca. 3°/0 trocknen, u. sio dann dem 
Dampfdruck von 4,58 mm aussetzen. Es wurde orst griines Holz u. dann etwa 1 Jahr 
lang getrocknetes Holz angewandt. Bei niederen Dampfdrueken zeigen diese beiden 
keinen Unterschied im adsorbierenden Verh., wahrend bei hoheren Drucken das luft- 
trockeno Holz eine niedere Adsorption zeigt. Das Analoge gilt fiir verschiedene Holz- 
arten. Das Verh. ist insoforn typ., ais Untersehiede in der Niilie des Sattigungspunktes 
immer am gróBten sind. Reine Baumwollcellulose ergab niedere Adsorptionswerte ais 
Holz; der Siittigungspunkt liegt bei 11%. Extrahierte Holzcelluloso erreichto hohere 
Werte ais Holz. An einer Reihe von Verss. wird festgestellt, daB die Zoit, die zur Ein
stellung des Gleichgewichts erforderlich ist, mit dem Dampfdruck wachst. S tatt 
W.-Dampf wurde in einem Experiment Bzl. angewandt, u. die Resultate graph. auf- 
getragen. Ais Vff. s ta tt Holz u. Cellulose Lignin ais Adsorbens bei 23° u. 4,58 mm
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verwandten, wurde dor Adsorptionswert von 2,1% erreicht, der, unter gleiehen Be
dingungen, einem Wert von 4,7% bei Picea canadensis entspricht. Der Theorie nach 
imiB bei konstanter rolatirer Feuchtigkeit die Adsorption von der Temp. unabhangig 
sein. Prakt. wird dargelegt, daB niedere Tempp. hohere Adsorptionen zeigen. Es wird 
ferner die Abhangigkeit des Dampfdruckes von der Temp. fiir einen gegebenen Ad- 
sorptionswert aufgetragcn. Es muB der Theorie nach, wenn statt des Druckes der 
Logarithmus des Druckes aufgetragcn wird, die Kurve eine Gerade sein, was prakt. 
fiir Adsorptionswerte iiber 2% zutrifft. (Journ. Amer. chem. Soc. 52. 1053—69. Marz 
1930. Montreal, Canada, Mc Gil l  Univ.) W il l .

H. H. Lowry, tlber die Natur „aktiver“ Kohle. (Vgl. C. 1929. II. 3086.) Alle 
Forschungen iiber akt. Kohle nehmen ais MaB der Aktiyitat (A) die Adsorptions- 
kapazitat (Q) der Kohle untcr willkiirlichen Bedingungen. Diese Kapazitat ist' aber 
abhangig von der GróBe der Oberflache, u. von dem Sattigungsgrad der Oberflachen- 
atome. Vf. nimmt daher ais AktmtatsmaB das Verhaltnis der Adsorptionskapazitiit 
zur gesamten adsorbierenden Oberflache (P), also: A =  Q/P. Dies MaB hat fiir nicht- 
spezif. Adsorptionen (wic z. B. bei Kohle) allgemeine Bedeutung, u. liefert vergleich- 
bare Werte. Vf. priift den EinfluB korrodierender Gase auf Kohle bei hohen Tempp. 
(ca. 1000°), u. stellt fest, daB die A nicht yerandert wird, sondern nur P. Die Aktiyitat 
hangt also nur von der Zalil der Atome in jedem Krystallfragment ab, u. nimmt daher 
in dem Mafie ab, wie die Zahl der Atome mit der Temp. wśichst. Die Q-Werte enthalten 
immer eine gewisse Willkur, da sie unter konventionellen Bedingungen gemessen werden 
mussen. Vf. wahlt hierfiir die bei 0° u. 1 a t adsorbierte C02-Menge in ccm. Die Ober
flache wurde aus der Porositat bestimmt (C. 19 2 4 . II. 19). — Wurden die Kohleproben 
(Holzkohle) im H2-Strom prapariert, so waren dio erhaltenen Werte unabhangig vom 
angewcndeten H 2-Strom. In oxydierenden Atmospharen (C02) hergestellte Proben 
(bei 1000°) zeigten dagegen eine betrachtliche Zunahme der Q- u. P-Werte mit der 
Stromungsgeschwindigkeit des CO,. Dies beruht wahrschemlich auf einer Vergrofierung 
der Capillardurehmesser. Die A ktm tiit bloibt jedoch konstant, was nach dem alten 
AktivitatsmaB nicht der Fali ist. Das Maximum der Aktiyitat liegt fiir Holzkohle bei 
einer Darst.-Temp. von 1000°. Die Aktiyitat nimmt mit dem H 2-Geh. zu, bis dieser
0.5% erreicht, u. bleibt dann annahernd konstant (C. 19 2 9 . II. 3086). Ob die Aktivitats- 
\verte bei verschiedenem Rohmaterial ubereinstimmen, wurde nicht gcpriift. Die Ab- 
nahme von A oberhalb 1000° beruht wahrscheinlich auf allmahlicher Krystallisation, 
A erreicht ein Minimum bei vollkommenen Krystallen (vgl. K oc h -H olm , C. 1928.
1. 149). Die Krystallisation beginnt, wenn der H 2-Geh. (chem. gebunden) abnimmt. 
DaB die A ktm tat trotz abnehmendem H 2-Geh. anfanglich konstant bleibt, wird da- 
durch erklart, daB der entweichendc H2 die Krystalloberflache durchbricht. (Journ. 
physical Chem. 34. 63—73. Jan. 1930. New York, B e l l  Telefon Lab.) B k is k e .

R. Fricke und J. Liike, Quellungsarbeit und Quellungsuxirme. Die auf Grund 
der Arbeiten von K aTz (Kolloidchem. Beih. 9  [1917]. 1) in der Literatur verbreitete 
Ansicht, daB die bei der Quellung von Hydrogelen gewinnbare maximale Arbeit an- 
niihernd der Quellungswarme gleich sei, erwies sich bei Unterss. an 3 ąuellenden 
Systemen (Agar-Agar, Casein u. Frauenhaar) ais nicht haltbar. Lediglich der Befund, 
daB in bestimmten Konzentrationsgebieten die Differenzen der differentialen Quellungs- 
warmen U zweier verschiedenor wasserhaltiger Gele annahernd gleich den Differenzen 
der zugehorigen differentialen (Juellungsarbeiten A  sind, U2— U1 A 2 — A v  konntc 
in gewissen Konzentrationsgebieten bei Agar-Agar u. Frauenhaar bestatigt werden. 
(Naturwiss. 18 . 307. 4/4. 1930. Munster i. W., Chem. Inst. d. Univ.) S k a l ik s .

B. Anorganiscłie Chemie.
E. Zintl und G. Rienacker, tfber die Existenz eines fluchligen Bromoxyds. 

Bei Einw. von Br„ auf trockenes HgO entsteht ein fliichtiges Bromoxyd, wahrscheinlich 
Br20  in geringer, von der Herst.-Art des HgO abhangiger Menge. Durch Fallung 
von h. HgCl2-Lsg. mit NaOH u. Trocknen bei 135° gewonnenes HgO reagiert bei 
Zimmertemp. nicht siehtbar mit Br; ein durch Fallung bei gewohnlicher Temp. u. 
Trocknen im Hochvakuum bei 55° erhaltenes Prod. gab bei 0° keinen Effekt, zwischen 
50 u. 100° nach dem Oxydationswert zu schlieflen Bldg. von Br20, bei 200° nur 0 2. 
Ein noch reaktionsfahigeres, durch Zusatz von HgCl2-Lsg. zu Lauge in grofier Ver- 
dunnung bei Zimmertemp. u. Trocknen im Vakuum gewonnenes, etwas helleres 
Praparat reagierte schon bei 0° rasch mit Br2-Dampf; keine Bldg. von BrzO; keine
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Verminderung der Rk.-Fahigkeit durch mehrstd. Erhitzen auf 150°. Beste Ausbeutc 
an Br20  mit einem HgO-Praparat erhalten durch Fallung unter Ruhren einer Lsg. 
von 100 g HgCl2 in 1,5 1 W. mit einer Lsg. von 100 g NaOH in 300 ccm W. bei 60", 
gutes Auswaschen u. Trocknen bei 150° im Troekenschrank, Verteilung des HgO auf 
Glasperlon in einem U-Rohr von 25 cm Schenkellange; optimalo Temp. 50—60°. — 
Keine Anzeichen fiir die Bldg. von Br20  bei Zers. von KBr03 mit konz. H 2SO.,, bei 
Entwasserung von HOBr durch P20 5, beim Ausschiitteln von HOBr mit CC14 u. bei 
Rk. von Br2-Dampf mit trockenem Ag20. — Br20  ist schwerer fliichtig ais Br2 u. 
zerfallt rasch schon bei 0°. Gegen Br2 reaktionsfiihiges HgO katalysiert offenbar 
auch den Br20-Zerfall, so daB die Aussichtcn fiir die Herst. von hochproz. Br20  aus 
HgO u. Br2 gering sind. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1098—1104. 7/5. 1930. Frei- 
burg i. Br., Univ.) K r u g e r .

Hermann Lux, Zur Kennlnis des BromcMorids. Der aus einer Mischung von 
Cl„ u. Br2 unter dem Druck P  entwickelte Dampf enthiilt mehr Br ais dem „Grenz- 
verhaltnis“ Br/Cl =  Pbi/(P — PBr) (pBr =  der Badtemp. entsprechendcr Dampf- 
druck des reinen Br) entspricht, was dic Existenz einer Br-haltigen Verb., die 
fluchtiger ais Br ist, beweist. Wurde ein Gemisch von Cl2 +  Br2 in einem mit 
fl. Luft gekiihlten U-Rohr der Dest. u. fraktionierten KrystaUisation im Hochvakuum 
unterworfen, so blieb im U-Rohr (—70°) anscheinend gróBtenteils Br zuriick, in Vor- 
lage II  (—185°) hellgrlinlicher (Cl), daruber ockergelber (BrCl) Kondensatring, Vor- 
lage I  (—90°) enthielt ein ockergelbes, festes Kondensat. Bei nochmaliger fraktionierter 
Kondensation von I betrug die Menge der —90°-Fraktion ca. 10% der Ausgangs- 
mischung. Von dieser Fraktion wurde ca. die Halfte abdest., das zunachst in fl. Luft 
kondensierte Destillat schrittweise erwarmt, der Dampf in einem 200-ccm-Kolben 
aufgefangen u. die Dampfdrucke abgelesen. Die Dampfdruckkurve (I) entspricht 
derjenigen eines einheitlichen Stoffes. Die in festem Zustande ockergelbe Substanz 
schm. scharf u. .restlos bei —54° zu einer dunkelorgangeroten F l.; bei weiterem Er- 
warmen in Hohe der Oberflache des Kiihlbades Abscheidung von etwas festem Br, 
dor Dampf von CIBr zers. sich also bei hóherer Temp. mit merklicher Geschwindigkeit. 
Wird nach vollstandiger Verdampfung wieder mit fl. Luft kondensiert u. der Druck- 
anstieg beim Erwarmen Yerfolgt, so wird eine ganz andere, auf eine Mischung hin- 
deutende Dampfdruckkurve (II) erhalten; die Substanz beginnt erst bei —15° zu 
sintern u. allmahlich zu schmelzen. Unters. einer aus gleichen Voll. Cl2 u. Br2 her- 
gestellten Mischung unter gleichen Bedingungen ergab prakt. vollstandige Uberein- 
stimmung mit Kurve II. Die 2. Halfte der —90°-Fraktion hatte dieselben Eigg. 
wie die 1. (Ber. Dtsoh. chem. Ges. 63. 1156—58. 7/5. 1930. Karlsruhe.) K r u g e r .

L. F. Audrieth, Parallelismus in der Zersetzung von Ammonium-, Hydrazin- und 
Ihjdrozylaminnilril. Untersalpeirige Saure ais hydroxyla,minsalpelrige Saure. Hydroxyl- 
aminsalze u. NaNOj reagieren unter Bldg. von N20  (vgl. V. M eyer, L iebigs Ann. 
1 7 5  [1876], 141). Bei 0° zeigt sich beim Zusammengeben von Hydrosylaminsulfat 
u. Ba(N02)2 keino Gasentw. In der stark sauer reagierenden Lsg. lassen sich Hydroxyl- 
amin u. N 02-  nachweisen. Aus der filtrierten Lsg. fallt nach Zugabe von AgN03 ein 
we i 13 er Nd., der durch Ag2N20 2 gelblich gefarbt ist. Dio Menge von Ag2N20 2 wachst, 
bis nach 4—6 Stdn. eine maximale Ausbeutc von nicht mehr ais l,35°/0 (berechnet 
auf dio anfangliche Menge Hydroxylamin) erhalten wird. Nach dieser Zeit wird dio 
Menge H 2N20 2 wieder geringer, bis nach einiger Zeit infolge der Ggw. von H N 02 alle 
H2N20 2 zersetzt ist. Bei hoherer Temp. ist die Zers. nach kurzer Zeit beendet. Vf. 
erklart die Beobachtungen mit einer anfanglichen solvolyt. Wrkg. des Hydroxyl- 
amins unter Bldg. von N20 2H 2 ais hydroxylaminsalpetrige Saure. — In ahnlicher 
Weise ist die Zers. von NH4N 02 u. H 2NNH2-HN02 zu formulieren; doch sind in diesen 
Fallen die Zwischenprodd. zu unstabil, um isoliert zu werden. (Journ. physical Chem. 
34. 638—42. Marz 1930. Urbana, Univ. of Illinois, Chem. Abt.) L o r e n z .

W. Manchot, tlber die Einwirhung von Ozon auf Ammoniak. (Vgl. Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 4 6  [1913]. 1089, sowie T r a u b e  u. K u h b i e r ,  C. 1929- I. 2403.) 
Verss. gemeinsam mit G. Lehmann bestatigen, daB die Intensitat der bei Einw. 
von 03 auf fl. NH3 entstehenden Farbung Ton der zugegebenen W.-Menge abhangt. 
Bei dem giinstigsten Verhaltnis von 1/2 Mol. W. auf 1 Mol. NH3 war die Rotfiirbung 
bei —78° am intensivsten, bei —65° war sio nur orange u. bei —46° verschwunden 
(in durchstromendem 6%ig- 0 3). Die gefarbte Verb. ist sehr zersetzlich; bei Ab- 
stellen des 0 3-Stroms auch bei —76° sehr starkes Verblassen in 1/2 Stde. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 63 . 1225—26. 7/5. 1930. Miinchen, Techn. Hochsch.) K r u g e r .
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Ernst Bergmann und Alfred Bondi, U ber die Reaklionsweisen des Phosphor- 
pentachlorids. I. Mitt. Auf Grand der Dissoziation von PC15 in PC13 u. Cl2 u. einiger 
anderer Rkk. wird vielfach angenommcn, daB 2 von den Cl-Atomen des PC16 sich in 
andersartiger Bindung bofinden ais die 3 iibrigen, wahrend andero Autoren, fuBend 
auf der Oktetttheorie, einem einzigen Cl-Atom eine besondere Stellung im Molekuł 
zuweisen. Vff. haben folgende Umsetzung aufgefunden, welche eindeutig die Sonder- 
stellung eines Cl-Atoms im PC15 erweist. Inden, Styrol, a-Methylstyrol, asymm. Di- 
phenylathylen u. cc-Benzylstilben (abweichende R k .; s. unten) addieren bei Zimmer- 
temp. in benzol. Lsg. pro Mol. je 1 Mol. PC15 gemaB I, IV, VII u. X. Bei der Hydrolyse 
dieser Additionsprodd. entstehen unter Ersatz der 4 Cl-Atome des Restes PCI , u. gleich- 
zeitiger intramolekularer Abspaltung von HC1 ungesatt. Phosphinsauren II, V, VJLU 
u. XI.

Eine Spaltung von PC15 in PC13 +  Cl2 wurde von Sc h l e n k  u. E. B e r g m a n n  
(C. 19 2 8 . II. 893) bei der Einw. von PC15 auf 2,3-Diphenylindon festgestellt, wobei die 
Carbonylgruppe intakt bleibt, u. Cl-Addition an der Doppelbindung zum 2,3-Diphenyl- 
2,3-diehlorhydrindon erfolgt. Vff. fanden nun, daB bei der Einw. von PC15 auf 2-Methyl-
3-phenylindon u. auf 1,2,3,4-Tetraphenylcyclopentadienon analoge Cl-Addition u. 
nicht Substitution erfolgt. Die IConst. der neben PC13 entstandenen Dichlorprodd. XIII, 
XIV oder XV erscheint dadurch bewiesen, daB beim Behandeln derselben mit Cu- 
Bronze die Fulvenketone zuriickgebildet werden. Der Widerspruch, daB bei der Einw. 
von PC15 auf Inden sich das PC15 in PCI., +  Cl, bei Indonen hingegen in PC13 Cl2 
aufteilt, ist durch den Unterschied in den Reaktionsbedingungen geklart; bei den 
Indonen erfolgt die Rk. erst bei einer Temp. von 160—180°, bei welcher PCl5 bereits 
in PC13 u. Cl, zerfallen ist. Vff. nehmen ferner an, daB erst sekundar der Zerfall eines 
primar gebildeten PCl,r Restes in PC13 u. 1 Cl-Atom erfolgt.

Um die Gleichwertigkeit von 4: Cl-Atomen geometr. zu deuten, sind nach Ansicht 
der Vff. 2 Móglichkeiten denkbar. Entweder befinden sich 4 Cl-Atome in den Ecken 
eines regularen Tetraeders, in dessen Schwerpunkt das P-Atom sitzt, wahrend das 
5. Cl-Atom auBerhalb dieser Gruppe liegt, oder 4 Cl-Atome sitzen in den 4 Basisecken 
einer 4-seitigen Pyramide, in dereń Spitze sich das 5. Cl-Atom, u. in dereń Schwerpunkt 
sich der P  befindet.

f M -
-,CH-C1
Jc h *p c i4

c h 2
ą H 5-C H -C H s v  C6II5. CHZZ0H.P 03HS TI C6H5■ CH2• CH,• POaH2

c h 5> ? _ ? Hi —> °(5h3> C= CH-P03H» C(5h 6>CH-CH2-P03H3
n i 8 Ól PC^ 3 V III 3 IX
r 6o 5> 0 -C H 2 —>  p6S 5> C —CH-P03Hj — (C0H8)2CH-CH2-PO8Hs

X Cl PC14 XI X II
,C(Cl).CeH5 C„H6 • C = ^ C  • CeH6 C„H6.Cn--- ,C(C1)G0HS

^ ^ C (C lj-C H 3 C6H6 (0 1 )0 ^^ 0 (0 1 ) C0H6 C e H ^ O ^ ^ C ^ C e H ,
CO X III  CO XIV CO XV

V e r s u e h e .  A. A d d i t i o n  v o n  PC15 a n  D o p p e l b i n d u n g e n .  
Konst.-Beweis fiir die 2-Indenylphosphinsaure (II). 1. Zweibas. Saure. Verschieden 
starkę Basizitat der beiden OH-Gruppen; Titration der Saure mit Methylorange: ein- 
bas., mit Phenolphthalein: zweibas.; saures Ag-Salz u. neutrale Salze mit zweiwertigen 
Metallen (Pb u. Cu). 2. Hydrierbarkeit zu 2-Hydrindylphosphinsiiure (HI) beweist 
Olefindoppelbindung. 3. Reaktive Methylengruppe. 4. Indenylphosphinsaure zeigt 
im Gegensatz zur Saure III Indenrkk.: Grunfiirbung mit konz. H 2S04 u. rote Schmelze. 
I. I n d e n  +  PCl5: 2-Indenylphosphinsaure, C9H0O3P (H). Aus Eg. weiBe KrystaUe 
vom F. 184° Benzylidenverb., C16H 130 ;!P. Gelbe Nadeln vom F. 188—189°. Salze. 
Anisylidenverb., CI7Hj50jP. Gelbe Nadeln yom F. 192°. Piperonylidenverb., C17H ,30 5P. 
Gelbe Nadeln vom F. 194°. — 2-Hydrindylphosphinsaure, C9Hn 0 3P (IH). Durch 
Kochen einer propylalkoh. Lsg. von II mit Pd-BaS04-Katalysator im H-Strom. Aus
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Eg. weiBo Prismen vom F. 196°. — II. S t  y r o 1 -+- PC15. Slyryl-P-phosphinsaure, 
C8H 0O3P (V). Nach EingieBen des Rk.-Prod. in W. schieden sich 2 verschiedene Sub
stanzen ab, die mechan. getrennt wurden. Beim Umkrystallisieren aus Athylenbromid 

.wandelte sich eine Substanz in die andere um. Moglicherweise cis-trans-Isomere. 
WeiBe Nadeln vom F. 146°. Hydrierung fiihrt zur Alhylbenzol-P-phosphimaure, 
C8H n 0 3P (VI). Aus A. +  Lg. weifie Tafeln, F. 137—138°. — III. cc - M e t  h y 1 - 
s t y r o l  +  PĆI5. a.-Mdhylstyryl-fi-phosphinsdure, C0H u O3P (VIII). Aus Toluol pris- 
mat. Tafeln vom F. 95°. Oxydation mit Cr03 in Eg. fuhrte zu H3P 04 u. Acctophenon. 
—- IV. A s y m m .  D i p h e n y l a t h y l e n  +  PC15: [p,f)-Diphenylvinyl]-phosphin■ 
saure, Cj4Hi:,03P (XI). Aus Xylol weiBo Krystallblatter vom F. 167°. Hydrierung 
ergibt f},p-Diphenyldt}ian-a-pJiosphinsdure, Cu H150 3P (XII). Aus Gemisch von A. u. 
Bzn. weifie Nadeln vom F. 213°. Oxydation der Saure XI mit Cr03 in Eg. fuhrte zu 
Benzophenon u. H3P 04. — V. a - B e n z y 1 s t  i 1 b e n +  PC15: 2,3-Diphenylinden. 
Aus Bzn. schneeweiBe Krystalle.

B . V e r s s. m i t  F u 1 v e n k e t  o n e n. I. 2-Methyl-3-phenyl-2,3-dichlor- 
liydrindon, Ci0H12OC12 (XIII), aus 2-Methyl-3-phenylindon +  PC15. Aus Bzn. Prismen 
vom F. 110—111°. — II. Verb. XIV oder XV, C29H j0OC12, aus 1,2,3,4-Tetraphenyl- 
cyclopentadienon +  PC15. Aus Bzn. +  Bzl. hellgelbe Tafeln vom F. 188°. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 63. 1158—73. 7/5. 1930. Berlin, Chem. Unir.-Inst.) B o n d i .

A. Sanfourche, A. Hemette und M. Fau, Die Wirfomg von AmmoniaJcgas auf 
Phosphorsaureanhydrid. Durch Einw. von gasformigem NH3 auf P20 6 entsteht ais 
ziemlich bestandige Verb. das Diammoniumsalz der Amidopyrophosphorsaure; durch 
Erhohung des NH3-Geh., oder durch langere Einw. von NH3 gelangt man leicht zum 
cntsprechenden Triammoniumsalz. Die Rk. verlauft nut dann gut, wenn Spuron von 
H 20  yorhanden sind; eine Anderung des Feuchtigkeitsgeh. der Ausgangsmaterialien 
beeinfluBt nur die Ausbeute, nicht aber die Natur der Endprodd. Die so gebildeten 
Salze hydrolysieren leicht u. zeigen die Neigung, in Ammoniumorthophosphate iiber- 
zugehen. (Buli. Soc. chim. France [4] 47. 273—79. Marz 1930. Lab. d. Compagnie de 
Saint Gobain.) W r e s c h n e r .

W. Manchot und G. Lehmann, Uber Entstehung von Phosgen bei der Einwirkung 
des Kohlenoxyds auf Halogenide der Platinmetalle. RuCl3 gab beim Erhitzen auf 270° 
im N2-Strom keine Cl-Abspaltung, im CO-Strom Bldg. geringer Mengen COCl2. Bei 
RhCł3 beginnt die Cl-Abspaltung im N2-Strom bei 170° u. wird stark bei 300°, im 
CO-Strom ist sie schon bei 90° merkbar u. wird stark bei 140°; kein Auftreten von 
COCl2. PdCl2 liefert im N2-Strom bei 160° Cl2, bei 270° sehr stark; im CO-Strom 
Cl-Abspaltung schon bei 45°; COCl2 nicht nachweisbar. Bei OsCl3 (1 g) im CO-Strom 
(12 Stdn. bei 270°) kein COCl2, aber Cl2, im N2-Strom Beginn der Cl-Abspaltung erst 
bei 360°. Mit PtClK im N2-Strom Cl-Abspaltung von ca. 360° an, im CO-Strom schon 
bei 140° sehr reiclilichc Bldg. von COCl2. Bei AuCl3 bereits bei 95° viel COCl2 neben 
Cl2 u. metali. Au; mit AuCl im N2-Strom erst bei 130° Beginn der Cl-Abspaltung, 
dio boi 200° sehr stark wurdo; im CO-Strom bei 2 g AuCl in wenigen Min. bei 75° 
COCl2 u. Cl2 nachweisbar. Bei den Chloriden von Rh, Pd u. Os, wo das Auftreten von 
COCl2 bei Einw. von CO nicht nachweisbar ist, wird das gebildete COCl2 durch cnt- 
stehendes Metali oder durch die Chloride selbst katalyt. zers. Beim Leiten yon COCl2 
iiber anhydr. OsCl3 Zers. unter Auftreten von Cl2 schon bei 190° deutlich u. bei 270° 
sehr stark, das Carbonyl fiihrt dagegon bei 270° keine COCl2-Zers. herbei; in Ggw. 
von RhCl3-H20 deutliche COCl2-Zers. bei 90°, bei 140° ziemlich starkę Zers.; RhO’ 
RhCl2'3CO gab mit COCl2 zunachst kein Cl2, bei 128° Bldg. eines Metallspiegels u. 
gleichzeitig damit starkę Zers. des COCl2. — Bei den Jodiden u. Bromiden tr itt  im 
CO-Strom freies Halogen bei niedrigorer Temp. auf ais im indifferenten Gasstrom; 
Brom- oder Jodphosgen nicht nachweisbar. Bei liuJs Beginn der J-Abspaltung 
im N2-Strom bei ca. 135°, im CO-Strom bei 70°. Mit PtBri im CO-Strom bei 90° 
beginnende, bei 110° sehr starkę Br-Abspaltung unter Auftreten von deutlichem 
Phosgengeruch, im N2-Strom wurde dio Br-Abspaltung erst bei 180° deutlich u. erst 
weit iiber 200° sehr stark. Bei PlBr„ im N2-Strom bzw. CO-Strom beginnende Br- 
Abspaltung bei 250 bzw. 90°, starko Abspaltung bei weit iiber 300° bzw. bei 120°. 
Bei PtJĄ im N2-Strom bei 200° beginnende, iiber 200° bald betrachtliclie J-Abspaltung, 
im CO-Strom ist sie deutlich bei 135° u. bei 150° betrachtlich. AuBr3 gibt in N2 erst 
oberhalb 90° Br-Abspaltung, die bei 140° sehr stark ist, im CO-Strom beginnende 
bzw. sohr starkę Br-Abspaltung bei 40 bzw. 90°. — Hinweis auf dio Analogie zwischcn 
der Einw. von CO auf die Halogenide der Platinmetalle u. von NO auf die Mercaplide
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des Fe, Co, Ni; ebenso wie die Bldg. von COCl2 wegen seiner leichten katalyt. Zers. 
unter Umstanden nicht nachweisbar ist, kann auch aus dem Zurucktreten des Nitrosyl- 
morcaptans unter gewissen Bedingiingen nicht geschlossen werden, daB es iiberhaupt 
nicht ais Zwisclienprod. entstcht. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 6 3 . 1221—24. 7/5. 1930.. 
Miinchen, Techn. Hochsch.) K r u g e r .

A. von Antropoff und E. Falk, Der Schmehjmnkt des Calciums und das System 
Calcium-Calciumnilrid. Wiihrend in der Literatur der F. von Ca von mehreren Beob- 
achtern zu otwa 810° angegeben wurde, fanden Vff. an nahezu N-freiem Ca 848,4 ±  1°; 
fiir ganz reines Ca wird 851° extrapoliort. Die niedrigeren Werte diirften durch Bei- 
mengungon an Nitrid vorgetauscht sein. — Vff. untersuchen das System Ca-Ca3N2 
in Ar-Atmosphare bis zu 26°/0 Nitrid. Um das Ar sicher N2-frei zu machen, bcnutzte 
man Ca-Spane, die durch Kondensation von Na-Dampf auf ihrer Oberflache hochakt. 
gemacht worden waren. Tiegel u. Schutzhiilson fur das Thermoelemcnt waren aus 
V2A-Stahl. — Das System bildet ein Eutektikum bei 3—4% Nitrid. Eutekt. Schmelz- 
tempp. wurden bei 780 u. 809° gefunden. Welche von diesen beiden Tempp. dem 
System Ca-Ca3N2 entspricht, konnte noch nicht entschieden werden. — Ca3N 2 wurde 
aus Metali u. von 0 2 befreitem Bombenstickstoff nach Aktivierung mit einer Spur 
Na dargestellt. Es schmolz bei 1195 ±  1°. Das Praparat war mattschwarz, nach 
dem Schmelzen dunkelbraun; zuweilen erhielt man goldgelbe Krystalle. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 187 . 405—16. 7/3. 1930. Bonn a. Rh., Univ.) K lem m .

Ernest Martin, Bariumaluminate.. Im AnschluB an die Arbeit von S t u m p e r  
(C. 19 3 0 . I. 2783) wurde das Bariumaluminatanhydrid untersucht, dessen Moll. 
immer aus mehreren Al-Atomen bestehen. Aluminiumhydrate werden kompleser 
durch Entwilsserung, hingegen werden komplese Al-Verbb. einfacher durch Hydro - 
łyse. Ca-Aluminate sind ebenso kompliziert, verhalten sich aber ganz anders wio 
Ba-Aluminate. Es wurden isoliert Aluminatc vom Typ n A120 3, (n +  1) BaO u. 
10 A1203, 11 BaO. Durch Hydrolyse entstehen cinfachere Verbb., von denen ein 
Teil sich uril. abscheidet, u. zwar die Ba-armsten, ein Teil auskrystallisiert u. der 
Rost, dor die Ba-reichsten Vorbb. cnthiilt, gel. bleibt. Bei Lichtbogentomp. ■wurde 
Tribariumaluminat (A120 3, 3 BaO)n dargestellt. Diese Verb. ist das Ba-reichsto An- 
hydrid, das moglich ist. Die Lsgg. dieser Verb. sind stabiler ais die der unterhalb 
1500° hergcstellton Aluminatc. (Chim. ot Ind. 23 . 564—72. Marz 1930.) J u n g .

F. E. Jones, W. E. Hamer, C. W. Davies und C. R. Bury, Berylliumsalicylai. 
Bo-Salicylat krystallisiort nach Lósen von BcO in h. W., das iiberschussige Salicylsaure 
enthalt, beim Abkiihlen in farblosen, monoklin hemiedr. Krystallen der Zus.

BcC,H40 3, 2 H 20  aus. Dio Krystalle geben 
HjO-. rf '—TT p  H“ nłT bei 100° ihr Krystallwasser nicht ab; bei
jj o - '' « >irr etwas hóherer Temp. zersetzt sich die Verb.

O ^  ^  D .25., 1,534. Achsenverhaltnis a: b: c =
0,7409: 1 0,5828; /9 =  107° 17'. Loslichkeit 

boi 26,15° 0,0311 Mol./lOOOg W. Dio Leitfahigkeit einer 0,05 356-n. Lsg. ist 1,6971- 
10—4; ph einer 0,05 137-n. Lsg. 4,68. E s wird die nebenst. Strukturformel angenommen. 
(Journ. physical Chem. 34. 563—69. Marz 1930. Aberystwyth, Wales, Univ. Coli.
E d w a r d  D a v ie s  Chem. Lab.) L o r e n z .

A. Sieverts und F. Krull, Zur Kenntnis des Systems Eisen-Stickstoff. Vorl. Mitt. 
Pyknometr. Best. der D.26 von Fe-N-Legierungen orgibt annahernd geradlinige Bo- 
zichung zwischen spez. Yol. u. N-Geh. u. fiir Fo2N u. Fe.,N die Werte 6,50 bzw. 7,11. 
Konstanto fiir das flaehonzentrierto kub. Gitter von Fo4N =  3,80 A; fiir das hexagonale 
Gitter der Lcgierung mit 11,1% N a =  2,756, c =  4,402 A. Nach Messungen der Zers.- 
Geschwindigkeit bei 500 u. 600° gibt die Legierung Fe,N beim Erhitzen die erste Halfle 
des N rascher ab ais den Rest. Oberhalb 900° wird molekularer N von y-Eisen gel.; 
dio aufgenommenc Menge ist der Quadratwurzel aus dem N2-Druok proportional u. 
betragt bei 1 a t bei 930° 22 mg N, bei 1136° 19 mg N auf 100 g Fe. (Ber. Dtsch.
chem. Ges. 63 . 1071—72. 7/5. 1930. Jena, Univ.) K r u g e r .

P. H. Emmett und Katharine S. Love, Ein Verghich der katalytischen und 
chemischen Kennzeićhen von kubischem und rhomboedrischem Fe,fi:t. (Vgl. HENDRICKS 
u. A l b r e c h t , C. 1 9 2 8 . II. 2633.) W elo  u . B a u d is c h  (C. 1925 . II. 1580) geben an, 
daB die katalyt. Eigg. des Fe20 3 von seiner Krystallstruktur abhangen, u. zwar sollen 
sie fiir rhomboedr. Fe20 3 verschwindend klein sein. Vff. zeigen, daB die Schliisse von 
W elo  u . B a u d is c h  nicht exakt zuliissig sind, da sio I. das kub. Fe203 auf 300°, dagegen 
das rhomboedr. auf 550° vor der Benutzung erhitzten, II. die katalyt. Verss. nur ąuali-
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tativ waren, III. Verunreinigungen, wie NaOH odcr Na2S04, die Resultate verfalscht 
haben konnen, IV. die Werte der W.-Adsorption fehlerhaft sind, da teilweise Hydrat- 
bldg. vorliegt, u. hygroskop. Verunreinigungen das Resultat falschten. Vff. unter- 
suchten deshalb: I. Dio katalyt. Eigg. der boiden Modifikationen, die unter gleichen 
Bedingungen hergestellt wurden. II. Die W.-Adsorption. III. Dio Wrkgg. von A120 3 
auf das Verh. der magnet. Permeabilitat von kub. Fe20 ;1 bei Tempp. zwischen 450 u. 
G00°. IV. Die Red.-Wrkgg. von H 2 auf kub. u. rhomboedr. Fo20 3. V. Den EinfluB von 
A120 3 auf die Red. von kub. Fe203 zu Fo:tO,, u. zu Fe. — Die katalyt. A ktm tat wird an 
folgenden 4 Rkk. gemessen: 1. Oxydation von Benzidin durch H 20 2 in Ggw. des Kataly- 
sators. 2. Oxydation von Guajakharz durch H 20 2 in Ggw. des Katalysators. 3. Die 
katalyt. Vereinigung von H 2 +  0 2 bei 250°. 4. Die katalyt. Zers. von Ozon zwischen 
—75° u. +250. Die Messungen ergaben, daB die katalyt. Wirksamkeit beider Modi
fikationen gleich groB ist; doch verlieren sie bei 550° ihre Aktivitiit gegenuber der 
Benzidin- u. Guajacharzrk. Vff. crklaren dies durch eine event. Sinterung dor Ober- 
flache, oder durch Spuren anorgan. Salze. Die Ozonzers. yerliiuft scheinbar ais Rk.
1. Ordnung. Die Aktmerungswarme wurde zu 2000 ±  500 cal./Mol. Ozon gefunden. 
Die Messungen der W.-Adsorption bei 25 u. 200° ergaben: 1. daB kub. Fe20 3 10—60% 
weniger adsorbiert ais rhomboedr.; 2. daB eine vorherige Benutzung des Katalysators 
zur Knallgasrk. die Werte der W.-Adsorption nicht rergróBert. Wurde der Katalysator 
vorhcr mehrere Stdn. auf 550° erhitzt, so waren die Adsorptionswerte 75—80% ge
ringer, ais bei einer Behandlung bei 300°. Die Messungen der Permeabilitat stimmen 
qualitativ mit denen von WELO u. BAUDISCH iiberein. Die Red.-Wrkgg. der kub. 
Modifikation scheinen etwas grofier, ais die der rhomboedr. zu sein. Je hoher der 
Katalysator vorher erhitzt war, um so geringer war die Red.-Wrkg. (Abnahmen zwischen 
50 u. 90%)- Die Red. von Fe20 3 zu Fe30., ist wenig vom Al20 3-Geh. abhangig; da- 
gegen Yerlangsamt der Al20 3-Geh. dio Red..von Fe30 4 zu Fe. Die Adsorptions- u. Rcd.- 
Wrkgg. werden auf Grund einer porigen Capillarstruktur des Katalysators erklart. 
Die Knallgaskatalyse wird bei 250° durch beide Modifikationen gleich beeinfluBt. Eine 
vorherige Erwarmung des Fe20 3 auf 550° hat keinen EinfluB. (Journ. physical Chem.
34. 41—62. Jan. 1930. Washington, Inst. f. Chemie u. Bodenkunde. Forschungsabt. f. 
Dungemittel u. gebundenen Stickstoff.) B r is k e .

G. A. Barbieri, Verbindungen des Hemmethylentetramin mit Hydratsalzen. 
VIII. Mitt. Ferro- wtul Ferricyanide. (VII. vgl. C. 1928 . I. 23.) Vf. beschreibt dio 
Additionsverbb. des C6H12N4 mit den Ferrocyaniden von Mg, Mg u. K, Mg u. NH4, 
Mg u. Na, Ca u. K, u. mit den Ferricyaniden von K, Na, Li, NH4, Mg, Ca, Sr, Ba, 
Ca u. K, Ca u. NH4, Ca u. Na, Ca u. Li, Sr u. K, Sr u. NH4, Sr u. Na, Sr u. Li, Ba 
u. K, Ba u. NH4, Ba u. Na, Ba u. Li. Dio untcrsuchten Ferrocyanide verbinden sich 
nur mit einem Mol. C6H]2N4; dio Ferricyanide mit nur einem Anion [Fc'"(CN)e]" ' 
verbinden sich mit 2 Moll. C0H12N4, die mit zwei cntspreehenden Anionen yerbinden 
sich mit 3 oder 4 Moll. C6H 12N4. Dieses Verh. widerspricht der Annahme, daB in den 
genannten Additionsvcrbb. die organ. Base direkt an don positiyen Teil des Salzes 
gebunden ist. Ferrocyanidverbb.: MgK2Fe(CN)e-CBH12N l -S H20, weiBes Krystallpulver, 
fast unl. in einer Lsg. von C6H12N4; Mg(NHi )2Fe(CN)s -CeHnN i -10 II20, gleicht in jeder 
Beziehung dem obigen Salz. MgNa2Fe(CŃ)e ■ Ce/ /12A74 ■ 9 H 20, weiBes Krystallpulver. 
C'ra7s'2Fe(6'iV)„• Ce/ /12iV4• 6 H /), weiBe, gut ausgebildeto mkr. Krystalle. Mg2Fe(CN)6- 
GeUn N4-12 H /J, schwach gelbliche mkr. Schuppen. FerricyanidverbbMg^Fe^CN)^- 
4 C\H12N ^ 24 II /) ,  gelbo, ąuadrat. Krystalltafelchen. CaKFe(CN)&-2 CeIIn N Ą-6 II20, 
groBe, orangeroto Prismen. C'a(iV//4)Fe(Ci\r)6'2 CeHs2N A-6 II20, orangerotes Krystall- 
pulver. CaNaFe(CN)ą -2 C JI12NĄ-6 I120, kleine, goldgelbe Schuppen, sehr dunn u. 
gliinzend. CaLiFe(CN)6'2 CeHltNi-6 H 20, gelbor, krystallin. Nd., mkr. Oktaeder. 
SrKFe(CN)6-2 C6Hn N.,-5 H20, grobe, orangefarbene Krystalle. Sr(NII^FeiCN)^■ 
2 CgH^Ni ■ 5 HzO, gelb-orangefarbeno Krystalle. SrNaFe(GN)6-2CRH12N l -5 H /J, 
gelber, krystallin. Nd., winzigste Oktaeder. SrLiFe(CN)e-2 C\H12N l -S II20, orange
farbene Oktaeder. BaKFe(CN)a-2 C6H12N i -4 H /J , orangenfarbene Krystalle. 
BaNaFe(GN)e ■ 2 CeH12Ni ■ 4 H /J, gelbes Krystallpulvcr. BaLiFe{CN)&■ 2 CG/ / ]2A74 • 
4 II /) , gelbes Krystallpulver. K 3Fe{CN)e/ 2  CetH12N,l ■ 3 II,/), rhomb. Krystalle. 
Na,iFe{CN)ę■ 2 C J I^ N i■ 5 II /) , oktaedr. Krystalle. Li3Fe(CA\-2 CsIIl2N s-6 I I /) ,  
gelbes Krystallpulver. (N II^F eiC N )^2 C'6/ / ,2AT4-.'i H /J, gelber, krystallin. Nd., die 
Verb. verliert NH3, wenn an Luft zwischen Filtrierpapier getrocknet wird, besonders 
schnell im Vakuum iiber H2S04. C'a3[Fe(C'iN7)0]2-5 H /J, orangengelbe,
prismat. Krystalle, diese Verb. \vird aus k. Reagenzien hergestellt, arbeitet man mit
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dio Verb. Ca^[Fe(CN)r>\ - 4 CJI^N^-ZO H/J. Den beidcn 
je 2 Sr- u. Ba-Verbb.: Sr3[Fe(CN)e]2-3 CeHn N y lS  H /J  u.

w. Lsgg., so erlia.lt mail 
Ca-Vorbb. entsprechen 
6>3[^e(CiV)(l]2''i C J lKNi -20 H /J, gelbes Krystallpulver. Ba3[Fz{CN\]l-3 CeH12N, - 
18 H /), orangegelbe Krystalle, u. Ba2\Fe{CŃ)i \ - 4 C 6Hn N ^20 H./), gelbes Krystall- 
pulver. (Gazz. chim. Ital. 60. 229—43. Marz 1930. Bologna, Landwirtscliaftl. Hoch- 
schule.) W r e s c h n e r .

Franz Fischer und Fritz Bangert, tlber die Bildung von wasserzersetzlichem 
Mangcmcarbid aus Manganoxyd und Methan bei relaliv niedrigen Temperaturen. Analog 
den frtiher (C. 1 9 2 8 . II. 2540) besohriebenon Verss. mit BaO konnten auch mit Mn- 
Oxyden im CH4-Stroni boi Tempp. von 800—1000° Carbide erhalten werden. Giinstig 
wirkt der Zusatz von fremden Metallosyden, besonders von BaO; bei Anwendung von 
gleichen Teilen Mn02 u. BaO entsteht ein W.-zersetzliches Carbid schon bei 800°, wo 
BaO allein noch nicht mit CH4 reagiert. Verminderter Druck wirkt ebenso wie BaO- 
Zusatz. Die Zers. der Carbide durch W. fiihrte zu einem Gasgemisch, das im Mittel 
52,8% H, 44,9% gesatt. u. 2,3% ungesatt. KW-stoffe enthielt. Darin waren 90% 
des gesarpten Carbid-C vertretcn, daneben schied sich in allen Fallen eine geringe Menge 
einer fettigen, flockigen Substanz ab. Nach Ausweis der analyt. Zahlen hat sich hicr 
ein bisher noch unbekanntes Carbid (Mn5C2)x gebildet. (Brennstoff-Chem. 10. 261—65. 
1929.) B ó r n s t e in .

E. N. Gapon, Komplexverbindungen des Kóbalis mit Diphenylathylendiamin. 
Um  zu entscheiden, ob das von A. W e r n e r  fiir die 5-wertigen Stickstoffverbb.

rR  r 1angenommene tetraedr. Modeli Ir 1NR JX zutreffend ist, will Vf. untersuchen, ob Verbb.

[jRr R 1 2 4
R1N]\le X *n °Pt- Antipoden spaltbar sind. Vf. stellt einige Komplerverbb.

von Co mit Diphenylathylendiamin (erhalten nach BIo r l e y , Ber. Dtsch. chem. Ges. 
1 2  [1879], 1793) dar.

\C H j—N H • CeH5 / 1
III 1,2

•6H,0

II 1,2

/ c ,H 5 ł

C H j-Ń H .^
Ćh 2- n h -''

CoCl,

\  Ć6h 5

Cl

7  c aH, \
o

CHj—NH.
Ćh s—N H -:

CoClj

ć 0h 5

C1-HC1-2H50

IV 1,6
yCHj-NH., \ 
.U h ,—n h 8- :JCoCl. Cl

Y e r s u c h e .  Bei der Oxydation von CoCl2 in Ggw. von Diphenylathylendiamin 
in alkoh.-salzsaurer Lsg. erhalt Vf. durch Variation der Vers.-Bedingungen (vgl. Original) 
folgende Verbb.: Diphenyldthylendiaminlcóbaltotelrachloriir, C14Hł8N2Cl4Co ■ 6 H20  (I), 
tiefrote Nadeln, schwer 1. in k. A., 11. in w. A. — cis-Dichloro-[diphe>iyldthylendiaviini- 
kobaltochloriir, C28H32N4Cl3Co (II). Aus W. violette Krystalle. — cis-Chlorhydratdihydral 
(HI), braune, violettstichige Krystalle. — trans-Dichloro-[diphenylathylendiamin]- 
kóballochlorur, C28H32N4Cl3Co (IV). Rote Krystalldrusen, aus A. griine Krystalle. — 
Das trans-Isomere kann durch \viederholtes Befeuchten mit W. u. darauffolgendem 
Trocknen in das cis-Isomere yerwandelt werden. (Buli. Soc. chim. France [4] 47. 
343—48. April 1930. Charków, Lab. f. anorgan. Chemie.) B o n d i .

Arthur John Hopkins und Ralph Alonzo Beebe, Elektrometrisclie Untersućhung 
der Fallung von Kupferionen durch Alkali. Elektrometr. Titration von Cu-Salzen mit 
NaOH ergibt: Bei CuS04 besteht ein Knick in der Titrationskurve bei 1,5 Mol. NaOH, 
so dafi die Rk. nach 4 CuS04 +  6 NaOH =  3 Na2S04 +  CuS04, 3 Cu(OH)2 (1: 3-Salz) 
vor sich geht. Der Knickpunkt wird bei Yoriinderten Bedingungen (Konz., Temp., 
Ruhren) nach etwas geringeren NaOH-Mengen (bis zu 1,4 Mol.) verschoben. Das 
Bestehen eines einzigen scharfen Knickpunktes zeigt, daJ3 sich primar nur ein bas. 
Salz bildet. Beim Erhitzen wandelt sich móglicherweiso das 1: 3-Salz langsam in ein 
1: 2-Salz um. — Bei Cu(N03)2 ist die zur Fallung nótige NaOH-Menge noch starker 
von den Fallungsbedingungen abhangig. Der Nd. ist wahtscheinlich eine Mischung 
von Cu(OH)2 u. dem 1: 3-Salz. — Bei CuCl2 sind Anderungen der Fallungsbedingungen 
nahezu ohne EinfluB; die Zus. des Nd. entspricht sehr genau der des 1: 3-Salzes. (Journ. 
physical Chem. 34 . 570—78. Marz 1930.) L o r e n z .

G. Canneri, Partielle Reduktionsverbindungen der Molybdate. Es wird versucht, 
nach Terschiedenen Red.-Methoden Prodd. der partiellen Red. von Alkalipolymolyb-
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daten analog den Wolframbronzen herzustellen. Die Red. im H2-Strom unter 450° 
(bei hoheren Tempp. geht Mo03 ohne Zwischenstufe in Mo iiber) mit nachfolgendem 
Schmelzen bei 800—900° fiihrt zu Mo02 u. X2Mo04 (X =  Alkali). Nach Red. mit Sn 
in der Schmelze erhalt man mit w. W. eine blaue kolloide Lsg. von „Mo-Blau“, aber 
kein MoOa. Bei der Schmelzelektrolyse mit 3—4 Amp. u. 2—3 V werden jo nach der 
Zus. des Bades (X20-2—6 Mo03) wechselnde Prodd. erhalten. — Aus dem Gemisch 
3N a20-7M o03 entsteht in indigoblauen Nadeln krystallisierendes Na20-4  Mo03- 
Mo02, aus Gemischen von Na20  mit 5 oder 6 Mo03 werden metali, glanzende purpur- 
rote Blattehen der Zus. Na„U■ 5 Mo03-Mo02 gewonnen. beide in geringer Ausbeute; 
in den Zwischenstufen bilden sich Mo02. — Im System Mo03-K20  konnte nur l i  „O ■ 
5M o03-Mo02 (aus K20  +  5—6 Mo03) in stahlblauen Schuppen gewonnen werden, 
jedoch mit besserer Ausbeute, sonat ebenfalls stets Mo02. — Aus Li02 +  4—5 Mo O., 
werden lange spitze violette Prismen von Li20-4 Mo03- Mo02 erhalten. Die Prodd. 
gleiehen in ihren physikal. u. chem. Eigg., metali. Aussehen, Farbę, D., Unloslichkeit 
in W. u. HC1 den Wolframbronzen. Vf. nimmt folgende Konst. an: 

n —\fn ^ ®  MoO,—O—MoOs—OR p,—i*- /O R 7
° —M °< 0 —Mo0j- 0 - Mo0j—0 R ° —Mo< 0 —(MoOa—0)6- R '

R =  Na, Li R ' =  Na, K
Wiihrend Mo03 mit HC1 leicht ein fluchtiges bas. Chlorid MoO(OH)2Cl2 mit 4-wertigem 
Mo bildet, reagiert MoOa mit 0 2-freiem HC1 auch bei 800° noch nicht. Die Analyse der 
gewonnenen Prodd. liiBt sich daher mit HC1 bei 600° einfach ausfiihren, es hinterbleiben 
Alkalichlorid u. Mo02. Die Esistenz von Oxyden zwischen Mo02 u. Mo03 wird be- 
zweifelt. — Vf. vermutet, daB entgegen der Annahme S p iTz in s  (C. 1926. I. 610. 1927.
I. 47) in den Wolframbronzen kein metali. W enthalten ist, sondern daB das bei dereń 
Red. mit HC1 gefundene W aus niederen Oxyden stammt. (Gazz. chim. Ital. 60. 113 
bis 125. Febr. 1930. Florenz, Univ., Lab. f. anorgan. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

W. Manchot und J. Diising, Uber ltulhenium(III)-nilrosopentacyankalium, ein 
Analogon des Nitroprussidkaliums. Zur Herst. von K 2Ru(CN)$NO-2 H20  wird l g  
K4Ru(CN)a mit 40 cem HN03 (1 Vol. HN03 D. 1,4 +  1 Vol. W.) auf schwach sd. 
W.-Bad ca. 2 Stdn. bis zur Verdampfung der HN03 erwarmt, nach dem Erkalten 
solange mit k. W. unter Zerreiben digeriert, bis im Filtrat keine HN03 mehr naeh- 
weisbar ist, abfiltriert, mit k. W. gut ausgewaschen u. an der Luft getrocknet. Bei 
langem Erwarmen auf dem W.-Bade, ziemlich rasch iiber P20 6 im Vakuum Verlust 
des Eó-ystallwassers. Das hydrat. Salz ist ein braunrotes, -mikrokrystallines Pulver, 
das anhydr. Salz etwas heller, rostbraun. In W. auch beim Erwarmen swl., bei einigem 
Stehen mit lauwarmem W. wird dieses schwach orangerot. Bei trockenem Erhitzen 
Verbrennung unter Feuererscheinung u. Verpuffung u. Entw. eines schwarzen Rauches 
von Ru. Die Lsg. des Salzes gibt mit wenig verd. (NH4)2S-Lsg. eine rote, schwach 
blaustichige, durch OberschuB von (NII4)2S oder Alkalisuliid rasch zerstorte Farbung; 
gleiche Empfindlichkeit gegen SulfidiiberschuB auch bei Nitroprussidnalrium. Mit 
konz. NH3 entwickelt K2Ru(CN)5NO-2 H20  reichlich N2, u. der nachtraglicho Zusatz 
von (NH4)2S gibt dann keine charakterist. Farbung mehr. (Ber. Dtsch. chem. Ges 
63. 1226—28. 7/5. 1930. Miinchen, Techn. Hochsch.) K r u g e r .

C. Mineralogische und geołogische Chemie.
L. Royer, tlber den móglichen Einflu/3 des umgebenden Mitłels auf die Symmetrie 

der Fornien einiger naturlicher Mineralien. Vf. dehnt seine friiheren Unterss. (C. 1930.
I. 1451), bei denen er gefunden hatte, daB Lsgg. opt.-akt. Substanzen auf holoedr. 
Krystallen hemiedr. Atzfiguren erzeugen kónnen, auf in der Natur yorkommende 
Verhaltnisse aus. Er findet, daB h. Petroleum tatsachlich bei rhomb. Schwefel hemiedr. 
Losungsformen u. Atzfiguren ergibt, wahrend CS2 am selben Vers.-Material holoedr. 
Atzfiguren entstehen laBt. Ebenso erhalt er auf einer Spaltflache von Kalkspat mit 
h. Petroleum Atzfiguren, die in bezug auf die die Flachę schneidende Symmetrie- 
ebene unsymm. sind. Ein solches akt. Lósungsm. ist auch Torfwasser. Der Yf. leitet 
aus seinen Unterss. die Folgerung ab, daB durch geeignete Losungsmm. an einem 
Krystall Formen entstehen konnen, die einer niedereren Symmetrie entsprechen, ais 
sie dem Krystall tatsachlich zukommt. (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 503—05. 
14/2. 1930.) F a b e r .

B. GoBner, Zur Frage der Zusammensełzung des Tremolits. Vf. geht ein auf den 
Bericht, den W a r r e n  iiber die Struktur des Tremolits (C. 1930. I. 190.) gegeben
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hat. Er hebt hervor, daB dio von ihm yor liingcrer Zoit auf Grund statistisoher Betracli- 
tung der Analyson dieses Minerals entwickelten Anschauungen iiber don Chemismus 
ident. sind mit dencn, die jetzt WARREN aus der Strukturanalyse ableitet. Vor allom 
stimmen sio darin uberein, daB 4 O nicht an Si gebunden sind. (Ztschr. Kristallogr., 
Kristailgeómetr., Kristallphysik, Kristallchem. 73. 114—15. Jan. 1930. Miinchen, 
Univ.) T r o m e l .

C. Gottfried, Die Mineralien der AdameUogruppe. 2. Hornblende aus dem Riesen- 
tonalit des Valdi Dois. (1. vgl. Verhandl. geol. Bundesanstalt 1928. 182.) Chem. u. 
opt. Analyse einer Hornblende aus dem Riesentonalit des Val di Dois (Adamello- 
gebiet), aus dor sich ergibt, daB die Hornblendo kein Pargasit, sondern eine gewohnl. 
griine Hornblende ist. (Yerhandl. geol. Bundesanstalt 1929. 230—31. Okt.-Nov. 
Berlin-DaMem, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Silicatforschung.) K l e v e r .

I. Parga Pond al und J. Yaząuez-Garriga, Beitragzur Untersuchung der Wolfram- 
mineralien in der Provinz Galizien. II. Analyse der Scheelile von Carbia und Villar 
de Cervos. (I. vgl. C. 1930. I. 1611.) Die untersuchten hellgelben Scheelitproben ent- 
lialten bei einer D. von 6,02 u. 6,08 80,41 bzw. 80,21% W 03 u. 19,24 bzw. 19,43% CaO. 
Fe, Ta, Nb, selteno Erden, Mo usw. wurden nicht gefunden. Die Mineralien sind in 
konz. HC1 vollstandig lóslich. (Anales Soc. Espanola Fisica Quim. 28. 262—63. Marz 
1930. Santiago, Lab. f. analyt. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

E. Puxeddu und G. Sanna, Die Mineralwasser Sardiniens. 1. Mitteilung. Vff.
haben 8 Thermaląuellen der Insel Sardinien untersucht u. die physikal. Konstanten 
(D., Gefrierpunktserniedrigung, elektr. Leitfahigkeit, pn-Wert) gepriift. Alle Quellen 
reagierten alkal., einige sehr stark; in allen war fast die gleiche Menge O u. N gel., 
C02 dagegen in wechselnden Mengen. Eine der Quellen scheint He zu enthalten. (Giorn. 
Chim. ind. appl. 11. 438—42. Okt. 1929. Cagliari, Chem.-Pharmac. Uniy.-Inst. Sept.
1929.) W e i s s .

R. Nasini und E. Bovalini, Berićhl iiber die chemische Analyse und physikalisch- 
chemische Untersuchungen des Wassers der Vena d’Oro-Quelle. Eingehende Darst. des 
chem. Analysenbefundes u. der physikal. Konstanten des W. einer alkal. HeiląueOe, 
die vor allem fiir Abmagerungs- u. ErschópfungszustiŁnde, nervose Depressionen, sowie 
neuroatrit., Magen- u. Nierenstórungen verordnet wird. Die Quelle enthiilt fast kein 
Cl', Spuren Li' u. N 03', geringe Mengen Si02 u. anscheinend etwas Ti. (Annali Chim. 
appl. 20. 56—66. Febr. 1930. Pisa, Univ., Inst. f. allg. Chemie.) R. K. Mu l l e r .

D. Organische Chemie.
Eyerett S. Wallis, Das Problem der Bereitung optisch aktiver frezer Radikale. 

Ais wreitere Vorstufe zur Unters. opt.-akt. freier Radikale (vgl. C. 1930. I. 192) unter
sucht Vf. die Spaltung eines tertiaren Alkohols der aromat. Reihe mit einem asymm. 
C-Atom in die opt.-akt. Komponenten. Nach Sc h l e n k  (L ie b ig s  Ann. 394 [1912]. 
196) wird Phenylbiphenylnaphthylchlormelhan hergestellt. Da dio Spaltung des daraus 
bereiteten Carbinols nach den iiblichen Methoden nicht gelang, wird aus 47,8 g des 
Chlorids mit 10,99 Thioglykolsaure in 100 ccm Toluol durch 1-stdg. Kochen unter 
RtickfluB die d,l-PhenylbiphenylnaplithylmelhyltMóglykolsaure vom F. 116—116,5° dar- 
gestellt; Ausbeute 51 g. 85 g des Racemats in 200 ccm warmem Aceton werden mit 
90 g Brucin in 400 ccm Aceton versetzt. Nach langerem Stehen krystallisiert das 
opt.-akt. Brucinsalz aus; [oc]d20 = —16,91°. Das Brucinsalz wird mit verd. H 2S04 
zersetzt. l-Phenylbiphenylnaphthylmethylglykolsaure schmilzt bei 109—110°, [cc]d2° =  
—13,63°. (Procecd. National Acad. Sciences, Washington 16. 215—18. Marz 1930. 
Princeton Univ., Frick Chem. Lab.) L o r e n z .

F. Paneth und W. Lautsch, tlber die Darslellung von freiem Athyl. Analog der 
Darst. von freiem Methyl durch P a n e TH u. H o f e d it z  (C. 1929. I. 2867) wurde das 
Radikal Athyl durch therm. Zers. der Dampfe von Bleitetraalhyl im H2-Strom imter 
vermindertem Druck hergestellt. Es ist ebenso agressiv wie CH3 u. fiihrt Metalle 
(Pb, Zn, Sb, Cd) in fliichtige Verbb. iiber, die bei Zimmertemp. u. 760 mm Druck 
wasserklare Fil. bilden. Die Sb- u. die Zn-Verbb. wurden zur Identifizierung des freien 
C2H 5 verwendet, sie siedeten bei 155—160° bzw. bei ■—115°; die Ubereinstimmung 
mit den Konstanten der r e i n e n  Verbb. ist befriedigend: Kp.730 =  159° bzw. Kp.Teo =  
118°; die Konstanten der homologen CH3-Verbb. liegen weit auBerhalb der Fehler- 
grenzen. — Es ist damit der Nachweis erbracht, daB auch das Radikal C2HS sich im
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freicn Zustand gewinnen u. im Gasstrom iiber liingere Strecken transportieren laCt. 
(Naturwiss. 18. 307. 4/4. 1930. Konigsberg i. Pr.) Sk a l ik s .

Arthur Fairbourne, Die ieilweise Veresłerung mehrwertiger Alkohole. X. Die Ent- 
deckung des ersten wahrcn fi-Glycerids mul die Unglaubwiirdiglceit der angenommenen 
Slrukturen einiger Diglyceride. (IX. vgl. C. 1930. I. 31.) Nach Vf. sind samtlicho 
angeblich in der /?-Stellung des Glycerins erfolgten Voresterungen einer sorgfaltigen 
Nachpriifung zu unterziehen, woyon er einige Palle in dieser Arbeit behandelt. — 
Durch direkte Esterifizierung von Glycerin-a,y-dijodhydrin nach FAIRBOURNE u . 
F o st e r  (C. 1927. I. 1443) wurde a,y-Dijodhydrin-(}-laurat, CI6H280 2J 2 =  Cn H23- 
C0-0-CH(CH2J)2 (I), ais feste Substanz yom F. 34° (aus A.) erhalten. Das nach 
T h ie m e  (Journ. prakt. Chem. 85 [1912], 284) dargestellte Rohprod., das angeblich
I enthalten sollte, lieferte bei der Hydrolyse (wie auch die Hydrolyse der reinen Verb. I) 
a-Monolaurin statt des /?-Isomeren. Das „ji-Monolaurin“ von T h ie m e  (1. c.) erwies 
sich beim Misehschmelzpunkt unzweifelhaft ais a-Monolaurin vom F. 61—62° (dar- 
gestellt nach E. F is c h e r , C. 1920. III. 825). —  Gr u n  (Ber. Dtsch. chem. Ges 43 
[1910]. 1288) hatte a- u. /3-Monolaurin dargestellt, dereń Unterschied er dadurch ex- 
perimentell bestatigte, daB sein /?-Monolaurin mit Phenylcarbimid reagierte, sein 
a-Monolaurin dagegen nicht. Wiederholung der Yerss. ergab, daB das ,,/?-Monolaurin“ 
von Gr u n  u. S k o p n ik  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 42 [1909]. 3750) wie auch das a-Mono
laurin bei Behandlung mit Phenylcarbimid dasselbe a-Monolaurin-fi,y-diplienyl- 
urethan, C29H40O6N2 =  Cn H23 ■ CO • O ■ CH2 ■ CH(0 • CO ■ NH • CaH5) • CH2 • O • CO • NH- CeH5> 
F. 90° aus Lg., lieferten. Das ,,/}-Monolaurin“ nach Gr u n  ist also a-Monolaurin. 
Weiterhin erwiesen sich das f),y-Dilaurin (dargestellt nach T h ie m e , 1. c.) u. das 
a,y-Dilaurin (dargestellt nach Gr u n , Ber. Dtsch. chem. Ges. 45 [1912]. 3691), 
(Cn H 23’C 0-0)2C3H 5-0H, nach dem F. 56—57° u. der Schmelzprobe ais identisch.

G r u n  u. T h ie m e  (Ber. D tsch . chem. Ges. 45 [1912]. 3691. 46 [1913]. 1653. 2198).
E in  Vergleich des nach G ru n , S c h r e y e r  u. W e y r a u c h  (Ber. D tsch . chem. 

Ges. 45 [1912]. 3420) hergestellten ,,fi-Mcnomyrislins“ m it dem  aus Isopropyliden- 
glycerin  u. M yristylchlorid in  Chinolin gewonnenen a-Mcnomyrisiin, C17H 340 4 =  
C13H 2, • CO • O • C3H 6(O H )2, F. 68° aus A ., erwies beide ais ident. N ach der Schm elz
probe sind auch das nach G r u n  u . T h e im e r  (Ber. D tsch . chem. Ges. 40 [1907], 
1792) erhaltefie „a,fl-Dimyristin“ bzw. „ a ,y-Dimyristin“ vom  F. 69° m iteinander  
ident. —  In  A nalogie zu den angefiihrten FitHen u. nach der D arst.-M ethode sind  
wahrscheinlich auch a.-Monomargarin u. „f}-Monomargarin“, beide F. 76°, u. „«,/?- 
Dimargarin“ u. a ,y-Dimargarin, beide F. 70—72°, yon  T h o m p so n  (C. 1927. II. 2242) 
ident. —  D as nach G u th  (Ztschr. Biol. 44 [1903]. 78) aus a,/?-Dibromhydrin erhaltene  
„a,j3-Dipalmilin“, (C15H 3X- C 0 '0 ) 2C3H 5-0 H  (dargestellt auch nach R e n s h a w , Journ. 
Amer. chem. Soc. 36 [1914]. 537, u. G r u n  u . T h e im e r , Ber. D tsch . chem. Ges. 
40 [1907], 1792), is t  nach dem  F. 69° u. der Schmelzprobe ident. m it dem  nach dem  
von  G u th  (1. e.) em pfohlenen Verf. aus a,y-D ichlorhydrin gewonnenen „a,y-Dipalmitin“.
—  a.,y-Dichlorhydri7i-p-stearat, C21H 40O2Cl2, aus a,y-D ichlorhydrin m it Stearylehlorid  
in  Chinolin, F. 39° aus A. (vgl. WhiTisy, C. 1926. II . 1843). Verss. zur H ydrolyse  
zweeks D arst. von  ,,/S-Monostearin“ waren erfolglos. —  „ a ,fS-Distearin“ aus a,/?-Di- 
brom hydrin nach GuTH (Ztschr. Biol. 44 [1903], 78) u. R e n s h a w  (Journ. Amer. 
chem. Soc. 36 [1914], 537) w ie „a,/?-Distearin“ aus a-Chlorhydrin-/?,y-distearat nach  
G r u n  u . T h e im e r  (Ber. D tsch . chem. Ges. 40 [1907]. 1792) wie ,,a.,y-Distearin“ 
aus a.y-D ichlorliydrin nach G u th  (1. c., vgl. B o m e r  u. L im p r ic h t ,  Ztsehr. U nters. 
Nahr. G enuBm ittel 25 [1913]. 354) waren nach dem F. 78— 79° u. der Schm elzprobe 
m iteinander ident. —  E s kónnen in allen Rohprodd. dieser Rkk. beide m oglichen  
Isom eren yorhanden gewesen sein, u. Vf. nim m t nur in Anspruch, daB die yerschiedenen  
Yerff., die fiir d ie Darst. von  u. „a,-/“-Dilaurin, D im yristin , D ipalm itin  u. Di-

Durch diese Feststellung erkliirt sich auch weitgehend die Kontroverse zuischen

CHBr
CHj-OH
CHjCl

CIIjCl
ÓH-OH

i

i

CHjCl
i

CHjBr
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stearin jeweils empfohlen wurden, Prodd. lieferten, die nach. der Reinigung in jedem 
Falle mit ihren angenommenen Isomeren ident. waren.

Die Entstehung ein u. desselben Glycerindimethylathers aus cc,y-Dichlorhydrin, 
a,/?-Dibromhydrm u. Epichlorhydrin (C. 1929. II. 980, G i l c h r i s t  u. P u r v e s ,  
C. 1926. I. 2185) scheint zur Erklarung nur die Annahme offen zu lassen, daB sich 
ein a,/?-Oxyd bildet. Die Bldg. der intermediaren a,/?-Oxydc kann zweifellos auch 
bei der Darst. der Glycerinester erfolgen. Der L eichtigkeit, mit der der Austausch 
von Saureradikalen sich yollzieht, wird am besten eine Deutung durch eine Um- 
lagerung der Valenzen gerecht, die keine scliwierige Bewegung schwerer Radikale 
voraussetzt. Wenn Bedingungen existieren kónnen, bei denen die HANTZSCHsche Form 
der Carboxylgruppe (Ber. Dtsch. chem. Ges. 50 [1917], 1422) tatsachlich yorkommt, 

O CHj-0 O-CHj O
c » h .» - c < 0 ^ h ’ 0 > c - c 17h 36 c 16h 31. c < 0  0 > c -c „b „

Óh s • O • CO • C17H35 CHa • o • co  • c17h 35
a,y-Distearo-j3-palmitat jS,y-Distearo-a-palmitat

rn r in  ni so konnen die Formeln der beiden Distearo-
C,r,Hal'C |2  n j , ' 2}C-C17H38 palmitate ident. werden u. auf jeden Fali

(U L/ii UJ scheint eine Tendenz zur yorubergehenden
CH2-0-C 0-C ,7H,5 Bldg. von a,/?-Ringen sehr wahrscheinlich.

Besonders bemerkenswert ist, daB diese 
„Wanderungen“ sehr leicht stattzufinden scheinen, wenn andere Rkk., wie z. B. die 
Elimination eines Halogens, sich yollziehen. Mittels eines solchen Schemas kann 
jetzt die bisher nicht erklarbare Bldg. ident. Di-p-nitrobenzoate aus cc,/S- u. a,y-Di- 
bromhydrinpalmitat, wie auch die ident. Diphthalimidoverbb. aus den a- u. /S-Ace- 
taten von Halogenhydrinen (C. 1929. I. 2169) ihre Deutung finden. Entsprechend 
wird ein Schema fiir dio Bldg. von a,y-Diglyceriden durch Veresterung u. darauf- 
folgendo Halogenabspaltung aus a-Monochlor- u. a-Monojodhydrin gegeben, fiir 
welche Falle, in denen eine freie OH-Gruppc vorhanden ist oder gebildet wird, schon
E. F is c h e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 53 [1920]. 1621) eine vorliiufige Erklarung gab. 
Es ist indessen klar, daB fiir diese Wanderungen, die sowohl bei Yorhandener wie 
abwesender OH-Gruppe vor sich gehen, ein einfacher Rk.-Mechanismus aufzustellen 
war (s. oben), da das Schema von Gr u n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 54 [1981], 290) nicht 
befriedigt.

Infolge der Kompliziertheit dieser Rkk. sollte a,/S-Struktur eines Diglycerids 
nur angenommen werden, wenn opt. Drehung aufgezeigt werden 'u m , oder wenn 
ein anderer physikal. Unterschied vom a,y-Isomeren, ■wie etwa eint, Schmelzpunkts- 
depression, beweisbar ist. Selbst im Falle aufgefundener opt. Drehung ist noch Vor- 
sicht zu tiben, was Vf. an einer Diskussion der Unsicherheit der Struktur eines a,/J- 
Distearins von G r u n  u . L im p a c h e r  (C. 1926. II. 383. 1927. I. 1486. 1487) darlegt. 
Da der relatiye Wert, der den in der Literatur beschriebenen verschiedenen Methoden 
zur Synthese partiell substituierter Glycerinderiw. zukommt, betrachtliche Modi- 
fikation erfordert, gibt Vf. nach semen bisherigen Yers.-Ergebnissen eine Aufstellung 
derjenigen Verff., die zur Darst. von a-, /?-, a,/?-, a,y- u. a,/3,y-Ather u. Ester von gut 
definierter Struktur glaubwurdig erscheinen. (Journ. chem. Soc., London 1930. 
369— 82. Marz. London, King’s Coli.) B e h r l e .

E. Hofmann, Uber die Hydrolyse von Acetylcliolinchloridlosungen. D a  Cholin- 
clilorid pharm akolog. 1000-mal weniger w irksam  is t  ais A cetylcholinchlorid, war es 
w ichtig , die B edingungen der hydrolyt. Spaltung des letzteren  (in  Cholinchlorid u. 
Essigsaure) kennen zu lernen, w as m ittels T itration  u. pn-M essung geschah. E s zeigte  
sich, daB bei pn  =  3,9 d ie Spaltung den kleinsten  W ert h at u. nach beiden Seiten hin  
zunim m t. D ie  von  H o f fm a n n -L a  R o c h e  hergestellten  „stab ilisierten“ A cetylcholin- 
chloridlsgg. zeigten, auf pn =  3,9 gepuffert, keine m erkliche H ydrolyse u. keinen  
Y erlust an biol. A k tiv ita t. (H elv. chim. A cta 13. 138—41. 15/3. 1930. Lab. d. H o f f -  
m a n n -L a  R o c h e  & Co. A .-G .) B e r g m a n n .

H. J. Backer und W. H. van Mels, Geschwindigkeit der Seakłion zmschen 
Halogencarbonsaurm und Sulfiten. II. (I. ygl. C. 1930. I. 2871.) Halogencarbonsauren 
konnen sich mit Sulfiten ais Ionen oder ais undissoziierte Moll. umsetzen. Ist das 
letztere der Fali, so miissen Ester unter gleichen Bedingungen schneller reagieren 
ais K-Salze. Tatsachlich reagieren Chloressigsauredthylester u. Bromessigsdureathyl- 
esler in 40°/oig. A., in dem sie ebenso 1. sind wie die K-Salze, erheblich rascher ais die



1 9 3 0 .  I . D . Or g a n is c h e  C h e m ie . 3 6 6 5

Salze mit K 2S03 (k fur CH2C1-C02K 0,007, fiir CH2C1-C02C2H5 0,13; fiir CH2Br- 
C02K 0,7, fiir CH2Br-C02C2H5 18,3). — Sulfonsauron lasson sich aus Halogencarbon- 
sauren auch durch Umsetzung mit Na2S203 oder KSCN  u. Oxydation darstcllcn. 
Es erschien dcshalb von Intoresse, auch dio Geschwindigkeit dicser Rkk. zu ermitteln. 
Dio Rk. mit Na2S20 3 ist schon von S l a To r  (Journ. chem. Soc., London 85  [1904]. 
1286) untersucht worden; der noch fehlende Beweis fiir die Konst. der Rk.-Prodd. 
wurde durch Oxydation zu Sulfonsauren erbracht. Thiosulfat reagiert in manchen 
Fallen einfacher ais das zugleich reduzierend wirkende Sulfit; seine Anwendung empfiehlt 
sich deshalb bei leicht reduzierbaren Sauren. Sulfoessigsaure. Aus Bromessigsaure 
durch Umsetzung mit Na2S20 3 u. Oxydation des Prod. mit Brom. BaC2H 20 6S -f H20. 
k der Rk. dor K-Salze mit Na2S,03 betragt bei Chloressigsaure 0,0086, boi Bromessig- 
sdure 0,89, bei Jodessigsdure 1,32; Brommalonsaure reagiert langsam, u. gibt keine 
Konstanto. Die Reihenfolge Cl <  Br <  J  findet sich anscheinend auch bei der Um
setzung mit KCNS; k bei Chloressigsaure 0,00021, bei Jodessigsdure nach H o l m b e r g
0,0323. — Der EinfluB der Temp. auf die Sulfitrk. der Halogencarbonsauren ist im 
allgemeinen normal. Die bishor bei 26° untersuchten Sauren wurden bei 35 u. 45° 
umgesetzt. In saurer Lsg. wird die Rk. der Bromessigsaure stark verlangsamt. 
Auch Ersatz von K 2S03 durch Na2S03 wirkt etwas yerzogornd. a-Chlorpropionsaure 
reagiert auch bei 35 u. 45° nur langsam. a-Brombuttersaure, a-Bromvaleriansauro 
u. a-Bromcapronsaure geben bei 35 u. 45° infolge starker Hydrolyse keine Konstantyn; 
die Hydrolyse wird durch die Temp. starker beeinfluBt ais dio Sulfonierung. afl-Bi- 
brombernsteinsdure, die bei 25° sehr kompliziert reagiert, hat bei 35° trotz Bldg. von 
HBr k =  0,0439. Umgekehrt zeigt a ,^-Dibrompropionsdure bei 35° keine Konstanto 
mehr. Fluoressigsduredthylester wird selbst bei 45° drach K 2S03 nicht merklich an- 
gegriffen. — Salze (KC1, KBr, K J, K 2S04) wirken fast auf alle bisher untersuchten 
Umsetzungen beschleunigend. — Die Rk. Chloressigsaure-Sulfit wird durch die Konz. 
des Sulfits starker beeinfluBt ais,durch die dor Chloressigsaure. Die Rk. Bromessig
saure-Sulfit gibt bei gleicher Bromacetatkonz. u. steigender Sulfitkonz. sehr regel- 
maBig ansteigende Konstanten. (Ree. Tray. chim. Pays-Bas 49 . 363—80. 15/3. 1930. 
Groningen, Univ., u. Baarn, Lyceum.) OsTERTAG.

Frederick Alfred Mason, Ein einfach.es Verfahren zur Herstellung von Malein- 
sdureanhydrid. Maleinsaureanhydrid, dessen Darst. nach den gebrauchlichen Methoden 
die Anwendung eines teuren Dehydratationsmittels, wie Aeetylchlorid oder Phosphor- 
oxyd, bedingt, kann durch Dest. der Saure mit einem neutralen, hochsd. Lósungsm., 
wie Xylol oder besser Tetraehlorathan, in ausgezeichneter Ausbeute erhalten werden. 
Das bei der Dehydratisierung gebildeto W. destilliert zugleich mit dem Lósungsm. 
ab u. nach Entfernen des W. wird der Riickstand unter yermindertem Druck frak- 
tioniert. Das Anhydrid dest. dann in reiner Form unter Hinterlas^ eines Riick. 
standes yon ca. 10% Fumarsaure.

V e r s u c h e .  Ein Gemisch von 100 ccm Tetraehlorathan u. 100 g Handels- 
maleinsaure wird im Olbad auf 120—150° erhitzt, bis 90 ccm dos Destillats (ca. 75 cem 
C2H2C14 u . 15 ccm W.) iibergegangen sind. Der Riickstand wird weiter bis 190° der 
Dest. unterworfen, darauf dio Vbrlage gewechselt u. das zuruckgebliebene Anhydrid 
bei 82—84° (15 mm) dest. Maleinsaureanhydrid (Kp. 197—199°, F. 52°) wurde in 
89,5%ig. Ausbeute gewonnen, war in den meisten organ. Losungsmm. 11. u. ging an 
der Luft unter Aufnahme von W. wieder in Maleinsaure iiber. Ahnliche Resultate 
wurden bei Anwendung yon Xylol ais Lósungsm. erhalten. (Journ. chem. Soe., 
London 1930 . 700—01. April. Manchester, Coli. of Technol.) P o e t sc h .

Albert Wassermann, Die zwischenatomaren BindungsfestigJceiten einiger isomerer 
Carbonsauren und ihrer Ester. Nach E b e ł  u . B r e t s c h e r  (C. 1929 . II. 689) kónnen 
mittlere (,,thermochemische“) u. wirksame Bindungsfestigkeit yerschiedene GroBen 
sein. Dio mittlere Bindungsfestigkeit kann in der iiblichen Weise aus der Bildungs- 
warme nur dann berechnet werden, wenn Beeinflussung yon nicht unmittelbar be- 
nachbarten Liganden nicht yorhandon ist oder abgeschatzt werden kann. Fiir die 
Paare Fumar- u. Maleinsaure, d- u. meso- Weinsdure, cis- u. trans-Athylenoxyddicarbon- 
saure werden die wirksamen Bindungsfestigkeiten yerglichen: 1. Da Maleinsaure in 
erster Stufe starker ćLissoziiert ais Fumarsaure, ist die Haftfestigkeit des Protons am 
Maleat geringer ais am Fumarat — dasselbe gilt fiir die des neutralen Wasserstoff- 
atoms, da man annehmen kann, daB bei Dissoziationswarmen organ. Sauren Elek- 
troncnaffinitatsverschiedenheiten relatiy wenig ausmachen. Da Maleinsaure rascher 
yerestert, ihr Ester langsamer yerseift wird ais Fumarsaure u. ihr Ester, ist die wirk-
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same Bindimgsfestigkeit des Alkyls im Maleinester grofier. Fiir Maleinsaure ist die 
wirksame Bindimgsfestigkeit der Athylenbindung ldeiner, da Addition von unter- 
bromiger Saure u. Bisulfit, Oxydation u. Red. Maleinsiiure rascher angreifen u. da 
das photochem. Verli. bei der Umwandlung durch groBere Labilitat der cis-Verb. zu 
dcuten ist. 2. Da d-Weinsiiure in erster u. zweiter Stufe starkcr ist ais Mesoweinsiiure, 
ist die wirksame Bindimgsfestigkeit des Protons fiir erstere kleiner. d-Weinsiiuredi- 
methylester wird rascher verseift, die wirksame Bindimgsfestigkeit der Methylgruppen 
ist also kleiner. Die wirksame Bindimgsfestigkeit der asymm. C-Atome ist ldeiner, da 
bei Racemisation neben Traubensiiure stets Mesoweinsaure entsteht, die Umwandlung 
von d- in meso-Saure also geschwinder verlauft ais die umgekehrte. — 3. Die wirksame 
Bindimgsfestigkeit der Briickensauerstoffs in der cis-Athylenoxyddicarbonsaure ist 
geringer, da die cis-Verb. rascher hydrolysiert wird. — In allen Fallen erweist sich 
also, daB die wirksame Bindungsfestigkeit in riiumlich isomeren Verbb. verschieden 
sein kann, wahrend die verglichenen Yerbb. nahezu gleiche Verbrennungswarmen 
(auf den gasfórmigen Zustand berechnet) besitzen. Es ist also anzunehmen, daB die 
wirksame Bindungsfestigkeit extremen Zustiinden des Molekuła entspricht, iiber die 
aus der Verbrennungswarme nichts geschlossen werden kann. (Helv. chim. Acta 13. 
113—19. 15/3. 1930. Ziirich, Techn. Hochsch.) B e r g m a n n .

Hubert Bradford Vickery und Charles S. Leavenworth, Das Verhalten, von 
Cystin gegen Silbersalze. Eine Lsg. von Cystin in verd. H 2S04 gibt beim Behandeln 
mit Silbersulfat u. Neutralisieren einen Nd., der im wesentlichen aus dcm Cystein- 
deriv. C3H5N S02Ag-Ag2S04 besteht. Bei der Zers. mit HC1 erhalt man namlicli eine 
Lsg., die ilirer Drehung nach im wesentlichen Cystein enthiilt. (Man kann ein Gemiseh 
von Cystin u. Cystein durch Best. des Drehwerts analysieren.) Die Bldg. der Silber- 
verb. beruht also auf einer Red. des Cystins auf Kosten eines andern Teils dieser Verb., 
der zu Cysteinsiiure, isoliert ais Kupjersalz C3H70 6NSCu, oxydiert oder weitergehend 
(unter Bldg. von Ammoniak) abgebaut wird. Die von N e u b e r g  u . Ma y e r  (C. 1905.
H. 200) aus alkal. Lsg. von Cystin mit AgN03 erhaltene Verb., wahrscheinlich das n.
Ag-Salz, verandert sich aufierordcntlich sclmell unter Bldg. eines Silberderiv. des 
Cysteins mit S-Ag-Bindung. (Journ. biol. Chemistry 86. 129—43. Marz 1930. New 
Haven.) B e r g m a n n .

Edmund O. von Lippmann, BerichtNr. 91 iiber die wichtigsten im l. Halbjahre 1929 
erschienenen Arbeiten am dem Gebiete der reinen Zuckerchemie. (90. vgl. C. 1929.1. 2525.) 
Fortsclirittsbericht. (Dtsch. Zuckerind. 54. 893—94. 917—19. 965—66. 989—90.) Gd.

Edmund O. von Lippmann, Bericht Nr. 92 iiber die wichtigsten, wahrend des
2. Halbjahres 1929. erschienenen Arbeiten aus dem Gebiete der reinen Zuckercliemie. (91. vgl. 
vorst. Ref.) Fortschrittsbericht. (Dtsch. Zuckerind. 55. 143. 165—66. 189—90. 215—17. 
241—42. 282—83. 304 u. 389. 12/4. 1930.) Gr o s z f e l d .

Charles E. Clifton und John M. Ort, Aktive Glucose. Mit der fruher (C. 1927.
I. 772) beschriebenen Apparatur werden weitere Argumente dafiir beigebracht, daB 
in Glucoselsgg. eine kleine, aber definierte Menge einer akt. Form vorhanden ist, die 
durch starkes Red.-Vermógen ausgezeichnet ist. Sie wird auch durch milde Oxy- 
dationsmittel (Lsg. von C02-freier Luft in W.) momentan zerstórt, sio steht jedoch 
mit der gewóhnlichen inakt. Glucose im Gleichgewieht u. wird deshalb allmahlicli 
nachgebildet., Die Konz. der akt. Glucose ist Y266 der gesamten. Ober die chem. 
Natur der akt. Form kann eine bestimmte Aussage nicht gemaeht werden. (Journ. 
physical. Chem. 34. 855—62. April 1930. Rochester, Minnesota.) B e r g m a n n .

Noboru Taketomi und Kashiwo Miura, Vber die Inversionsgeschwindigkeit 
von Saccliarose. Teil H. Einflufi von Temperatur und ultramoletten Strahlen. Dio 
Inversionsgesehwindigkeitskonstanten werden nach folgender Formel berechnet: K  =  
(1/0,4343 i) lg (r0 — roo)/(r — roo), wo rB die urspriingliche Drehung, r die Drehung 
zur Zeit t, u. roo die Drehung am Ende bedeutet. — Die Saccharose wurde bei ver- 
schiedenen Tempp. mit Oxalsaure, Essigsaure, Milchsiiure, HC1 u. H2S04 inver- 
tiert. Die Ergebnisse sind in tabellar. Form wiedergegeben. Aus der empir. Formel 
K 1 =  K 0 ' 2o)] Geschwindigkeitskonstanten bei den Tempp. T 0
u. Tj) der Temp.-Abhangigkeit der Inversion wurde die Konstantę A  berechnet fiir 
Oxalsaure zu 12 650, fiir HC1 zu 12 820, fiir H2S04 zu 12 440, fiir Essigsaure zu 12 500, 
u. fiir Milchsaure 12 460. — Nach Bestrahlung von Saccharoselsgg. mit ultravioletten 
Strahlen wurde festgestellt, daB die Reduktionskraft u. der Polarisationswechsel nach
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6 Stdn. bei 25—65° kaum wahrnehmbar ist, wiihrend von 70° aufwarts die Inversion 
mit steigendor Temp. rasch zunimmt. Auf die Inyersion von Sauren iiben ultraviolette 
Strahlen bei gewólmlicher Temp. keinen EinfluB aus. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 33. 99B—101. Marz 1930. Tokio, Waseda Univ., Abt. f. angew. Chemie.)GuR.

J. S. Rumbold, Die Einwirkung von Natriumhydroxyd auf Cellulose. Bei Einw. 
von wss. NaOH auf Cellulose tr itt  eine Abnahme der NaOH-Konz. ein, die von der 
Temp. u. dor Konz. der Alkalilsg. abhangt. In  der Literatur wird vielfach angegeben, 
daB boi einer Konz. von 16% dio Menge absorbierten AJkalis konstant bleibt, eine 
Tatsache, die auf eine chem. Verb. hindeutet, wiihrend die Verschiedenheiten der Ab- 
sorptionskurven bei verd. Alkalilsgg. auf einen physikal. ProzeB hindeuten.

Vff. arbeiten mit einer hochresistenten Baumwollcellulose, dereń II20-Geh. 6,96%, 
u. dereń Aschegch. 0,035% botriigt. Dio NaOH-Lsgg. wurden in Pt-Schalen hergestellt, 
u. gaben keino Carbonatrk. Um die Konz. der NaOH-Lsg. zu bestimmen, wurde ein 
bestimmtes Vol. mit einem Zusatz von HC1 bei 100° zur Trockno verdampft, dann bei 
250° erhitzt, u. schlieBlich bei 650° zur Gfewichtskonstanz gebracht. Die Rk. zwischen 
Baumwollo u. NaOH ging in einem verschlossenen Rohr vor sich, das gut geschiittelt 
wurde. Die Filtration durch einen Goochtiegel nahm hochstens 1—2 Min. in Anspruch. 
Das Filtrat enthielt nur geringe Spuren Cellulose. Es wurde nach oben beschriebener 
Methode analysiert. Vff. zeigen an einer Serie von Verss., daB die Zeit bei dem Kontakt 
zwischen Cellulose u. Alkali keinen EinfluB auf dio Rk. ausiibt. Baumwolle, kurze Zeifc 
mit konz. NaOH behandelt, zeigt eine Erhólmng ihrer absorbierenden Kraft. An einer 
Kurve sieht man, daB yorherige Behandlung mit 5%ig. Alkali bei 20° keine Wrkg. 
hat, daB aber stiirkere Lsgg. eine Erhóhung der absorbierenden Kraft hervorbringen, 
dio bei einer Alkalikonz. von ca. 20% ein Maximum zeigt. Die esperimentellen Resul
tate, graph. aufgetragen, zeigen, daB durch Behandlung mit 4—5%ig. NaOH-Lsg. 
aus unvorbehandelter Baumwolle eine Verb. (C6H10O6)12-NaOH, aus mercerisierter 
Baumwolle eine Verb. (C6Hi0O5)12-2 NaOH gebildet wird. Der allgemeine Charakter 
der Kuryen zoigt ferner, daB der Effekt keine Absorption ist. (Journ. Amer. chem. Soc. 
52 . 1013—18. Marz 1930. Grand Falls, Newfoundland.) W il l .

O. L. Sponsler, Neue Angaben uber das Raumgitter der Cellulose. Die Cellulose- 
krystalle in der Pflanze Yalonia ventricosa erlauben infolge ihrer Form u. GróBe 
genauere Bestst. des Cellulosegitters; die Achsen sind a — 10,7, b — 12,2, c =  10,3 AJE., 
der Elemcntarkórper ist nahezu orthorhomb. (vgl. Sp o n s l e r  u . D o r e , C. 19 2 6 . I. 
1931). — In einer Nachschrift weist W. H. Bragg darauf hin, daB Ma r k  u . S u s ic h  
(C. 19 2 9 . II. 2036) eine iilinliche Beschreibung von ,,kiinstlichen“ Cellulosekrystallen 
schon fruher geliefert haben. (Naturę 125 . 633—34. 26/4. 1930. Los Angeles, 
Univ.) B e r g m a n n .

Albert Wassermann, Zur Konfiguration der Polymethylendicarbonsduren. IV. Ring- 
spannung und Dissozialionskonslanten der trans-Polymethylendicarbonsciuren. (III. vgl. 
C. 19 2 8 . II. 1430.) Vf. Yersucht, auf Grund folgender Uberlegung die Grojie der Ring- 
spannung zu definieren. Nach der bekannteń Theorio von B je rru m  (vgl. E b e r t ,  
C. 1 9 2 5 .1. 1050) ist die Wechsclwrkg. der beiden ionisierenden Gruppen einer Dicarbon- 
saure durch die Gleichung +  log k, — log k2 — 0,60 =  n  +  x gegeben, wobei n um- 
gekehrt proportional dem Abstand r der negatiyen Ladungen, x ein MaB fiir die 
Polarisation der die ionisierenden Gruppen verbindenden Atome ist. Vf. nimmt an, 
daB in x auch der Zustand der Bindungen, somit bei cycl. Verbb. dio Ringspannung, 
enthalten ist. Unter der Annakme, daB in den trans-l,2-Dicarbonsiiuren des Cyclo- 
pentans, Cyclobutans, Cyclopropans u. Athylens r ident. ist, kann man x fur diese Verbb. 
vergleichen: Es nimmt vom Zweiring zum Fiinfring zu. (Es wird nur n Ą- x  ver- 
glichen, nicht x.) Andrerseits wachsen sowohl die ersten ais auch die zweiten Dis- 
soziationskonstanten vom 5-Ring zum 2-Ring. VergróBerung der Ringspannung 
bewirkt also eine Erhóhung der Polarisierbarkeit der Ringatome. Die von K u h n  u . 
W a s s e r m a n n  (C. 1928 . I. 1625) fur die trans-Hexahydrophthalsaure gemessenen 
Werte kónnen nicht mit denen der obigen Sauren verglichen werden, da der Cyclo- 
hexanring beweglich ist. Auch fur trans-Cyclobutan- u. trans-Cyclopentan-l,3-dicar- 
bonsaure laBt sich Verschiedenlieit von x folgern, wenn man auch infolge der ver- 
schiedenen Werte von n nicht einfach aus den Quotienten der Konstanten die relative 
GroBe von x ableiten kann. — Nach derselben Methode wird festgestellt, daB die 
Ringspannung im Athylenoxydring aus dem Vergleich der trans-Athylenoxyd- u. 
trans-Cyclopropan-l,2-dicarbonsauro sich gróBer ergibt ais im Cyclopropan; hier ist 
auch dio starkę Polarisierbarkeit des O-Atoms zu beriicksichtigen.
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V e r  s u c k o. trans-Cyclopentan-l,2-dicarbomaure, C7H10O4. Darst. naok W. H. 
P e r k i n  jun. (Journ. chem. Soc., London 65 [1894], 672). Aus W. F. 162°. — trans- 
Gyclobutan-l,3-dicarbonsdure, C6H80 4, Darst. nach MARKOWNIKOFF u . K r e s t o w n i k o f f  
(L ie b ig s  Ann. 208 [1881], 333). Aus konz. HC1 F. 170°. — trans-Cyclopropan-1,2- 
dicarbonsaure C5H60 4, Darst. nach P e r k i n  u . T a t t e r s a l l  (Journ. chem. Soc., 
London 87 [1905]. 361). Aus A.-PAe. Die Messungen wurden in der von K u h n  u. 
W a ss e r m a n n , 1. c., angegebenen Weise ausgefiihrt; jedock wird die Konz. des 
Puffergemiscks beriicksicktigt, was in fruheren Arbeiten nicht der Fali war. — trans- 
Cyclopropan-l,2-dicarbonsaure: — log kx in W. (24°) =  3,65, in 50%ig- CH3OH (24°) 
4,51; — log k2 in W. (24°) =  5,13, in 50%ig. CH3OH (25°) 6,15. — trans-Cyclobutan-1,3- 
dicarbonsaure: — log k  ̂ in W. (25°) =  3,81, in 50°/oig. CEL,OH (25°) 4,80; — log k2 
in W. (25°) =  5,28, in 50%ig. CH3OH (25°) 6,58. — trans-Cyclopentan-l,2-dicarbon- 
saure: — log k} in W. (18°) =  3,89, in 50%ig- CH3OH (18°) 4,83; — log k2 in W. (19°) =  
5,91, in 50°/oig. CH3OH (18°) 7,34. — trans-Cyclope>itan-l,3-dicarbonsdure: — log le1 
in W. (22°) =  4,40, in 50%ig. CH3OH (23°) 5,22; — log £2 in W. (22°) =  3,45, in 
50%ig. CHjOH (23°) 6,67. — trans- Athylenoxyddicarbonsaure: — log kt in W. (19°) =
1,93; in 50%ig. CH3OH (23°) 2,91; — log/fc2 in W. (19°) =  3,25, in 50%ig. CH3OH 
(19°) 4,37. (Helv. chim. Acta 13. 207—22. 15/3. 1930. Zurich, Techn. Hochsch.) B e r g .

Albert Wassermann, Zur Konfiguration eter Polymethylendicarbonsauren. V. Die 
Dissoziationskonstanten der cis-Polymethylendicarbonsauren. (IV. vgl. vorst. Ref.) Wie 
bei den trans-Dicarbonsiiuren (vgl. vorst. Ref.) werden fiir die cis-Athylen-, Cyclopropan-, 
Cyclobutan-, Cyclopentandicarbonsauren die n +  a:-Werte fiir W. u. 50%ig. CH3OH 
miteinander yerglichen. Im Gegensatz zu den trans-Yerbb. ist der Wert bei der 
Athylensaure am groBten, beim Vierring am kleinsten; nur der Verlauf der ersten 
Dissoziationskonstanten ist derselbe wie bei den trans-Verbb. Beim Vergleich der 
cis-Cyclopentan- u. cis-Cyclobutan-l,3-dicarbonsaure ergab sich auffallenderweise, daB 
in W. x +  n  fiir Vier- u. Fiinfring gleich sind u. daB in 50°/oig. CH3OH sogar der Wert 
fiir den Fiinfring groBer ist. Um die aus diesen Daten sich ergebenden absurden 
Folgerungen zu vermeiden, muB man beachten, daB, wie das fiir die Maleinsaure von 
v. A ttwers u . H a r r e s  (C. 1929. H. 983) wahrscheinlich gemackt worden ist, die unter- 
suchten DicarbonsiŁuren in Lactonformen auftreten konnen. Das Verhaltnis echte 
Dicarbonsaure: Lactonform kann Yerschieden sein u. auch vom Losungsm. abhangen. 
In  Uljereinstimmung mit dieser Auffassung stehen die Anhydridbildungsgesetz- 
miiBigkeiten bei den betrachteten Sauren (wenn man annimmt, daB die Anhydridbldg. 
Dehydratisierimg der Lactonform ist). Von den untersuchten Sauren lassen sich 
cis-Athylenoxyd- u. cis-Cyclobutan-l,2-dicarbonsaure (sowie aus raumlichen Griinden 
Cyclopentan-l,3-dicarbonsaure) nicht in Anhydride iiberfuhren.

V e r s u c h e. cis-Cyclopentan-l,2-dicarbmisaure, C,H10O4. Aus der trans-Saure 
mit Essigsaureanhydrid u. Hydrolyse des erhaltenen Ankydrids. Aus wenig W. 
F. 134/135°. — cis-Cydóbutan-l,3-dicarbonsdure, C6H 80 4, Darst. nach S im o n s e n  
(C. 1909. I. 151) sowie H a w o r t h  u . P e r k i n  (Journ. chem. Soc., London 73 [1898]. 
330). Aus Aceton u. A. F. 155°. — cis-Cycloproj>an-l,2-dicarbonsdure, C5H60 4, Darst. 
nach C o n r a d  u. G u t z e i t  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 17 [1884]. 1185). Aus A. F. 139/140°.
—  cis-Cyclopropan-l,2-dicarbonsaure: — log kx in W. (24°) =  3,33, in 50%ig. CH3OH 
(25°) 3,87; — log k2 in W. (25°) =  6,47, in 50°/0ig. CH3OH (24°) 7,89. — cis-Cyclo- 
butan-l,3-dicarbonsaure: — log k1 in W. (25°) =  4,03, in 50°/oig. CH3OH (25°) 5,03;
— log k2 in W. (25°) =  6,31, in 50%ig. CH3OH (25°) 6,46. — cis-Cyclopentan-1,2- 
dicarbonsaure: — log in W. (19°) =  4,37, in 50%ig. CH3OH (19°) 5,42; — logio 
in W. (19°) =  6,51, in 50°/„ig. CH3OH (17°) 7,68. — cis-Cyclopentan-l,3-dicarbonsdure-.
— log k, in W. (22°) =  4,23, in 50°/oig. CH3OH (23°) 5,12; — log k2 in W. (21°) =  5,53, 
in 50%ig. CH3OH (23°) 6,79. — cis-Athylenoxyddicarbonsaure: — log ^  in W. (18°) =
1,94, in 50°/oig. CH3OH (18°) 2,97; — log k2 in W. (18°) =  3,92, in 50%ig. CH3OH 
(19°) 4,88. (Helv. chim. Acta 13. 223—36. 15/3. 1930. Zurich, Teckn. Hochsch.) B e r g .

J. Hengstenberg und H. Mark, Struktur einiger aromatischcr Grundkorper. In 
neuerer Zeit sind bekanntkch Unsicherheiten iiber den raumlichen Bau von polycycl., 
aromat. Ringsystemen aufgetreten. Vff. versuchen daker, die rontgenograph. Kennt- 
nisse in dieser Frage zu erweitern, da jede mogliche chem. Strukturformel, die mit 
der aus der Raumgruppe sich ergebenden MolekiUmindestsymmetrie unvertriiglick 
ist, ausgeschlossen werden kann. Di-phenyl besitzt (im Gegensatz zu den Angaben 
von Gr o t h ) das Achsenverhaltnis a: b: c =  1,445:1:1,670; fi — 94,8°. Die Zahl 
der Molekule in der Zelle ist zwei; das Molekuł besitzt ein Symmetriezentrum, wodurch
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eine Neigung der Benzolringebenen ausgeschlossen ist, was aber mit der cliem. Struk- 
turformel (auch bei gewelltem Benzolring) im Einklang steht. Phenanlhren (ygl. 
B ergm ann u. M ark, C. 1929. I. 2645) besitzt das dem Diphenyl sehr ahnliche 
Achsenverlialtnis 1,4093:1:1,61; (3 =  98° 15'; beide Substanzen sind weitgehend 
isomorph. Die Raumgruppe ist bei beiden CBih, jedoch enthalt der Elementarkorper 
des Phenanthrens 4 Molekule, yon dencn zwei zu einem Bimolekiil zusammentreten. 
Das Einzelmolekiil ist unsymmetr. — Fluorem besitzt das Achsenverhaltnis a: b: c — 
1:1,47: 1; /3 =  101° 53', Raumgruppe Cs2h, also Symmetriezentrum, die ZeUe enthalt 
zwei Bimolekule. Die drei Substanzen sind also auBerordentlich ahnlich gebaut. — 
Dibenzyl hat gleichfalls wahrscheinlich die Raumgruppe C527l, die Elementarzelle 
enthalt 2 Molektile, die Molekiilmindestsymmetrie ist demnach C{ (Symmetriezentrum 
wie beim Diphenyl). Dio Benzolringe liegen in parallelen Ebenen, die a-Achse, dio 
die ungefahre Molekiillange wiedergibt, ist um etwa 3 A gro fi er ais bei den ersten drei 
ICW-stoffen. — Stilben, das mit Dibenzyl bekanntlich isomorph ist, hat wiederum C527j, 
jedoch besteht der Elementarkorper aus 2 Bimolekiilen, wahrend das Molekuł keine 
Eigensymmetrio hat. Die a-Achse ist im Gegensatz zu den andern Dimensionen — 
was leicht yerstandlich ist — kiirzer geworden. Aus den Intensitatsunterschieden in 
den Diagram men von StOben u. Dibenzyl ergibt sich, dafi der Isomorphismus kein 
sehr yoUstandiger ist. (Ztschr. Kristallogr. Kristallgeometr., Kristallphysik, Kristall- 
chem. 70. 283—96. April 1929.) B ergm ann.

K. v. Auwers, Zur Spektrochemie aliphatischer Diazoverbindungen. Vf. hat Be- 
denken gegen den SchluB yon L in d e m a n n , W o l t e r  u . Gr o g e r  (C. 1930. I. 2535), 
daB die aliphat. Diazoyerbb. cycl. gebaut sind u. daneben bis zu einem gewissen Gleich- 
gewicht auch in der offenen Eorm bestehen kónnen. — Er stellt die E 2 -  Werte, die sich 
fur Ring- u. offene Eormel ergeben, nebeneinander; alle spektrochem. Erfahrungen 
sprechen gegen die Ringformeln u. zugunsten der offenen, was aber nicht ausschlieBt, 
daB den offenen Verbb. in kleinem Betrago auch ringformige beigemengt sein kónnten
— Auf Grund eingehender Diskussion schlieBt Vf., daB der Boden fiir Strukturbestst 
mit Hilfe des Parachors noch sehr unsicher ist, wahrend die Spektrochemie im yor 
liegenden Fali, wenn auch keinen sicheren Beweis, so doch einen yon groBer Wahr 
scheinlichkeit fiihten kann. Die hohen Exaltationen, die ein Zeichen starken Un- 
gesattigtseins sind, stimmen ausgezeichnet zu den offenen Formeln, wurden dagegen 
eine einzig dastehendo Anomalie bedeuten, wenn man den Verbb. ringformige Struktur 
zusehreiben wollte. — Dio Tatsache, daB aus akt. Aminoestern akt. Diazoyerbb. ge- 
wonnen werden, beweist ihre acycl. Struktur. Beweisend fiir die ANGELi-THlELEsche 
Formulierung erscheint weiter die Tatsache, daB die weitgehende chem. Analogie 
zwischen aliphat. Diazoyerbb. u. Ketenen in der groBen Ahnlichkeit ihrer Absorptions- 
spektren ihre Bestatigung findet. (Ber. Dtsch. ohem. Ges. 63. 1242—46. 7/5. 1930. 
Marburg, Chem. Inst.) B u sc h .

Hans Lindemann, Zur Eonslitulion aliphatischer Diazoverbindungen. Solango 
die Annahme yon v. A u w e r s  (ygl. vorst. Mitt.), daB das nebenstehende Ringsystem

-̂t------ erhebliche Esaltationen nicht heryorzurufen vermag, nicht bewiesen ist,
-C in / kann das spektrochem. Materiał ais zuverlassige Grundlage fiir eine

^  Konst.-Best. nicht angesehen werden. — Die fiir eine Dreiringformel fiir 
Diazoyerbb. sprechenden Parachorwerte halt Vf. fiir beweiskraftiger ais die spektro
chem. Daten; die Kp.-Lage der Diazoyerbb. ist nach SlDGWlCK (C. 1929. II. 416) mit 
einer offenen Formel nicht vereinbar, u. schlieBlich ist der geringe Betrag des Drehungs- 
vermógens aller opt.-akt. Diazoyerbb. kaum yerstandlich, wenn sie in offener Form 
yorliegen wurden. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1246—48. 7/5. 1930. Braunschweig, 
Techn. Hochsch.) B u s c h .

W. Ipatjew und G. Rasuwajew, Die Verdrangung der Elemente der 5. Gruppe 
aus ihren Phenylderiraten durch Wasserstoff. (Vgl. C. 1930. I. 2376.) Aąuimol. Lsgg. 
von Triphenylphosphin, Triphenylarsin, Triphenylantimon bzw. Triphenylwismut in 
Xylol werden bei konstantem H2-Druek (60 at) 24 Stdn. erhitzt u. die Menge des 
bei yerschiedenen Tempp. nach den Gleichungen: 2 (C6H5)3Me +  3 H a =  6 C0H6 +
2 Me; 2 (C6H5)3Me =  3 C„H6-C0H5 +  2 Me ausgeschiedenen Elementes bestimmt. 
Ausscheidung yon P erst bei 350°, wo die Zers. des Triphenylphosphins beginnt; 
keine Ausscheidung unter gleichen Bedingungen in N2-Atmosphare. Sb-Verdrangung 
schon bei niedrigerer Temp., pyrogenet. Zerfall bedeutend schwiicher. Bi-Ausscheidung 
schon bei relatiy niedriger Temp., wo der pyrogenet. Zerfall nur gering ist. Druck- 
zunahme beeinfluBt die Menge des yerdrangten Sb nur im Gebiet geringer Drucke;
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mit der Zeit steigt die Sb-Menge fast direkt proportional an. Die Affinitiit zum Phenyl 
fallt alao mit Zunahme dor metali. Eigg. seharf ab. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 
1110—14. 7/5. 1930. Leningrad, Akad. d. Wissensch.) K r u g e r .

Johann Erdelyi, Darstellung von Tetrachlorchinon, Trichlorchinon und symm. 
Tricliloranilin aus Anilin durch Elektrolyse. (Vgl. C. 1929. II. 2177.) Wahrend von 
den meisten Autorcn bei der Elektrolyse von salzsaurem Anilin nur die Bldg. von 
Anilinschwarz beobachtet worden war, hatten E lb s  u. B ru n s c h w e ile r  (Journ. 
prakt. Chem. [2] 52 [1895]. 559) in Ggw. von iiberschiissigcr HC1 nebon chlorierten 
Aminen auch chlorierte Chinonc erhalten. In  Abhangigkeit von der Konz. der HC1 
u. der Vers.-Temp. bei bestimmter Stromdichte konnte Vf. nun Anilin durch Elektro- 
lyse zu symm. Trichloranilin chlorieren bzw. zu chlorierten Chinonen chlorieren u. 
oxydieren. Je  groBer die Konz. der HC1 ist, um so geringer wird der Grad der Oxy- 
dation u. der Chlorierung.- In 10%ig. HC1 erhalt man Tetraclilorchinon, C60 2C14 
(F. 288°, goldfarbigo Schuppen), in 20%ig- HC1 Trichlorchinon, C6H 02C13 (F. 165°), 
in konz. HC1 ais Endprod. ausschlieBlich symm. Trichloranilin, C0H4NC13 (F. 76,5°). 
Menge u. Art der entstehenden Prodd. hangen auch von der Vers.-Temp. ab. Zur 
Darst. von Tetrachlorchinon ist es am besten, wenn sich die Fl. wahrend der Elektro
lyse spontan auf 35—40° erwarmt. Trichlorchinon entsteht beim Abkuhlen der Lsg. 
durch Eiswasser auf 5—15° u. Trichloranilin bei mafiiger Kiihlung. Die Stromdichte 
betrug in allen Fallen etwa 0,1 Amp./qcm. (Ber. D.tsch. chem. Ges. 63. 1200—03. 
7/5. 1930.) POETSCH.

H. Rupe und Fr. van Walraven, Synthetische Versuche mit dem optisch-aktiven
l-y-Phenylbulylalkohol. Der reine l-y-Phenylbulylalkóhol wird aus inakt. /3-Methyl- 
hydrozimtsiiure iiber den Menthylester hergestellt. Die Gewinnung der d-Form gelang 
nicht. Der opt.-akt. Alkohol wurde in ein Bromid iiberfuhrt, das zur Synthese opt.-akt. 
Verbb. benutzt wurde, um einen Beitrag zur Kenntnis der sogenannten opt. Super- 
position (vgl. z. B. T s c h u g a je w , Ber. Dtsch. chem. Ges. 46 [1913]. 2752 u. a.) zu 
lieforn. Sowohl rac. wie auch 1-y-Phenylbutyl-MgBr wurden mit d-3-Methylcyclo- 
hexanon zur Rk. gebracht. Bei diesen Synthesen ist ein neues asymm. Kohlenstoff- 
atom entstanden (vgl. I), so daB dio Verb. in zwei Formen auftreten kann. Bei der Verb.

q jj aus opt.-akt. Keton u. rac.
i 3 Magnesiumbromid ist die opt.

^ ** ,CH»—CH Drehimg bedeutend groBer ais
I  CaH5-CH(CH3)-CH2-CHj-C<^ i _ ■ ^>CH2 die des d-Ketons alleine. Es

Aj j  2 2 hat sich also ohne Zweifel die
d-Form aus dem inakt. y-Phenyl- 

butylmagnesiumbromid gebildet, dereń Drehung sich zu der schon vorhandenen des 
d-Ketons addiert hat. Die opt. Drehung der Verb. aus opt.-akt. Bromid u. d-Keton 
ist ebenfalls hervorgegangen aus den opt. Drehungen des d-Ketons u. des 1-y-Phenyl- 
butylmagnesiumbromids. Die graph. mit annahernder Genauigkeit zu bestimmende 
Resultante aus den Kurven der Rotationsdispersion des Ketons u. des Alkohols miiBten 
der Kurve des neuen Kórpers entsprechen, was in diesem komplizierten Fali nicht 
zutrifft. — Ferner wurde d-Oxymethylencampher sowohl mit dem Bromid des inakt. 
wie des 1-Phenylbutylalkohols vereinigt. Bei der Drehung der Verb. aus d-Oxy- 
methylencampher (der selbst die Drehung [cc]d  =  +87,66° aufweist) u. inakt. Bromid 
ist eine bedeutende Erhóhung des Drehungsvermógens festzustellen: [a]n =  -4-131,05°. 
Die durch Addition der Drehungswerte von Phenylbutylbromid, von dem anzunehmen 
ist, daB es in dor d-Form auftritt, u. der des d-Oxymethylencamphers errechneten 
Zahlen zeigen eine gewisse Annaherung an die durch Messung erhaltenen. Beim Ather 
des d-Oxymethylencamphers mit 1-Phenylbutylbromid jedoch zeigen sich groBe Unter- 
schiede zwischen den auf dieselbe Weise berechneten u. den gefundenen Wertcn. Die 
graph. ermittelte Kurve der Resultante Terlauft parallel der gemessenen Kui've der 
Rotationsdispersion des neuen Kórpers u. in ihrer Nahe. Alle Kórper zeigten eine 
vollkommen normale Rotationsdispersion.

Y e r s u c h e. (i-Methylhydrozimtsduredlhylesler, aus dem Athylester der /3-Methyl- 
zimtsaure durch katalyt. Hydrierung (in Ggw. von Ni-Katalysator). Farbloses licht- 
brechendes Ol, Kp.12,5 125—128°. — rac. y-Phenylbutylalkohol, aus der vorigen Verb. 
durch Red. mit Na +  A., Ol, Kp.13 125,5—128°. Riecht frisch destilliert fischartig, 
datm nach Apfeln. — Aus dem Carbinol entsteht durch Erwarmen auf dem Wasser- 
bade mit PBr3 inakt. y-Phenylbutylbromid, leicht bewegliches Ol, Kp.u  111—112°. 
Bei der Ein w. von Magnesium auf das Bromid nach W u rtz -F itt ig  entsteht neben
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dem Phenylbutylmagnesiwnbromid noch l,6-Diphenyl-l,6-dimeiliylhexan, C20H26, desscn 
hoher Kp., Kp.n 190—-191°, eine leichte Abtrennung von den n. Rk.-Prodd. ermoglieht.
— Mit dem y-Phenylbutylmagnesiumbromid wurden folgende Synthesen ausgefiihrt: 
inakt. lJ-Dimethyl-J-raelhyl-d-phenylbulanolĄl), C13H 20O, durch Erwarmcn mit Aceton. 
Dickfl. Ol, Kp.10 127°. — inakt. l-Methyl-l-dthyl-4-7nelhyl-4-phenylbulanol-(l), C14H220, 
analog der vorigen Vcrb. mit Methyliithylketon, zahfl. Ol, Kp.u  141—143°. — 
d-l-y-Plienylbutyl-3-metliylcyclohexanol-(l), Cj7H20O, aus y-Phenylbutylmagncsium- 
bromid u. d-3-Methylcyclohexanon. Dickfl. 01, Kp-o.oi 85°. D.2°4 0,9695, [ajn20 =  
+29,97°. — l-y-Phenylbulyl-4-methyIcyclohexanol-(l), C17H 260, analog der yorigen 
Verb. mit 4-Methyleyclohexanon. Zahfl. Ol, Kp.10 172—173°. — y-Phenylbulylather 
des d-Oxymethylencamphers, C21H280, aus der Na-Verb. des Oxymethylencamphers 
mit inakt. y-Phcnylbutylbromid durch 7-std. Erwarmen auf dem Wasserbade. Zahfl., 
geruchlos. Kp.0,003 110,5—111°. D.2°„ 1,0263, [<x]D2° =  +101,05°. — l-y-Phenyl-
bulylalkohol, aus rac. /J-Methylhydrozimtsiiurc iiber den Menthylester. Der 1-Menthyl- 
ester (aus A., F. 47°) wird zum l-y-Plienylbutylalkoliol durch Na u. A. reduziert.
l-y-Phenylbulylalkohol, Kp.10 116,5—117,5°. D.20, 0,98 58, [cc]d20 =  —39,56°. — l-y- 
Phenylbutylbromid, Kp.n  111—112°. Mit diesem akt. Bromid wurden folgende Syn
thesen ausgefiihrt: d-y-Phenylbutyl-3-methylcyclóhexanol-{l), analog wie bei der inakt. 
Verb. Kp.10,5 173°. D.20, 0,9696, [<x ] d 20 =  +5,12°. — l-l-y-Phe.nylbutyl-4-melhyl- 
cyclóhexanol-(l), Kp.10 172—173°. D.20, 0,9712, [a]D20 =  —11,20°. — l-y-Phenyl-
butyldther des d-Oxymethylencamphers, Kp.0,002 _0i001 110,5—111°. D.204 1,0297, [a]o2° =  
+40,34°. Verss. zur Gewinnung des reinen d-y-Phenylbutylcarbinols-(l) aus dem bei 
der Darst. des j8-Methylhydrozimtsaurementhylesters erhaltenen Ol blieben erfolglos. 
(Helv. chim. Acta 13 . 361— 77. 2/5. 1930. Basel, Anstalt fiir Organ. Chemie.) F i e d l e r .

John William Baker und Christopher Kelk Ingold, Die Natur des alłemierenden 
Effekts in Kohlenstoffkelten. 32. Mitt. Der dirigierende Einflup von pseiułobasischen 
Systemen bei der aromalischen Subslitution. Nitrierung des Benzyliden-m-nitroanilins. 
(31. ygl. C. 19 3 0 . I . 42.) Der hohe Prozentsatz an m-Nitroderiy. (87,5%), den F l u r - 
SCHEIM u . H o lm es  (C. 1 9 2 8 . II . 2459) bei der Nitrierung von Benzyliden-m-nitro- 
anilin, C6H 6 • CH: NR, in saurem Medium erhalten haben u. der hoher ist ais der ent- 
sprechende Prozentsatz beim Benzaldehyd, entsteht nach diesen Autoren aus der 

freien Base u. nicht aus dereń Kation (I), was sie ais wichtigen 
Beweis ihrer nichtelektron. Valenzbeanspruchungstheorie 
der Orientierung ansehen, da alle auf der Elektronentheorie 
der Valenz basierenden Anschauungen iiber Suhstitution yer- 
langen, daB in Abwesenheit yon Salzbldg. der m-orientierende 

Effekt von -CH: NR geringer sein soli wie der von -CHO. F l u r s c h e im  u . H olm es  
(1. c.) haben aber keinen klaren Beweis fiir das Vorhandensein der freien Base in ihrer 
schwefelsauren Nitrierungslsg. erbracht, wogegen sich aus den Verss. der Vff. die 
Annahme ableiten laflt, daC hierbei die freie Base fiir alle prakt. Zwecke ais abwesend 
anzuschen ist u. die Verb. im schwefelsauren Medium vollstandig ais Sulfat existiert. 
Dieser SchluB basiert weitgehend auf Verteilungsverss. Wird eine Lsg. von fast farb- 
losem Benzyliden-m-nilroanilin, F. 72°, in Lg. mit der Saure geschiittelt, so geht sie 
ganz in die Saure unter Entw. der stark gelben Farbę. Wird eine gesatt. Lsg. der 
Base in H 2S0., (+  2,7% S03) wiederholt mit Lg. bzw. CC14, in denen die Base 11. ist, 
geschiittelt, so wird nichts aus der sauren Lsg. herausgenommen. Wird eine w. konz. 
Lsg. der Base in H 2S04 (+  2,7% S03) mehrere Tage stehen gelassen, so scheiden 
sich Krystalle des sauren Sulfats ab, C13Hi0O2N2, H2S04, F. 225° (Zers.), schwach 
gelb, yerhaltnismafiig stabil an der Luft.

Auch das zweite Argument yon F lu r s c h e im  u . H o lm e s ,  daB der hohe Prozent
satz an m-Isomerem nicht von der Nitrierung des Ammoniumkations herriihren kann, 
namlich daB das m-Verhaltnis ungefahr dasselbe blieb, wenn (NH4)2S04 zu der 
Nitrierlsg. der ScHIFFSchen Base zugefiigt ivurde, wahrend bei der unzwcifelhaft 
eine Rk. des Kations darstellenden Nitrierung von Diathylbenzylamin (C. 1926 .
II. 1527) die Zugabe yon (NH4)2S04 das m-Verhaltnis stark herabsetzte, wird yon 
Vff. yerworfen. Auch ihro Verss ergaben zwar, daB unter den Nitrierungsbedingungen 
yon F lu r s c h e im  u . H o lm e s  die Zufugung von  (NH4)2S04 ohne groBen EinfluB 
ist, aber genau dasselbe gilt auch fiir die Nitrierung von Diathylbmzylamin, Kp.20 105 
bis 107°, bzw. ein bestehender kleiner Unterschied bei letzterem spricht zuungunstcn 
der Theorie yon FLURSCHEIM u . H o lm e s . Kein Beweismaterial fiir die Annahme, 
daB dio Nitrierung der ScH lFFschen Base iiber das Salz verliiuft, brachte die Ni-
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tricrung mit einem nahezu neutralen Reagens, namlich Acetyłnitrat, die nur 41% 
an m-Derrv. ergab, da fast sicher auBcr dem Salz sich in der Nitrierlsg. noch ein 
anderes Deriv. der ScHlFFschen Base befand. Aus einer Lsg. von m-Nitrobenzylidm- 
m'-nilrobenzylamin in absol. HN03 -f- Acetanhydrid konnte eine unbestandigo krystallin. 
Verb., F. 55° (Zers.) bei raschem Erhitzen im zugeschmolzenen Róhrchen, isoliert 
werden, die vielleicht die Konst. NO2-CeH4-CH(O'NO2)-N(COCH3)-C0H4-NO2 hat. 
Entsprechend lieferte die Nitrierung von Benzaldehyd mit Acetyłnitrat in iiber- 
schiissigem Acetanhydrid nur 37% an m-Nilróbenzaldehyd neben p-Nitrobenzyliden- 
diacetat, N 02-C6H4-CH(0-C0-CH3)2, F. 126—127°. — Wahrend die Nitrierung von 
Diathylbenzylamin so ziemlich denselben Prozentsatz an m-Isomeren (61—62%) 
mit oder ohne Zugabe von (NH4)2S04 lieferte, wurde bei Nitrierung von Benzyliden- 
m-nitroanilin ohne (NH4)2S04 ca. 89% an m-Isomeren u. mit (NH4)2S04 ca. 84% 
erhalten. Dies stiitzt die Auffassung der Vff., daB Nitrierung iiber das Kation des 
Salzes erfolgt, denn die ScHiFFsche Base ist eine Pseudobase u. jede Assoziation 
der Ionen des wahren (elektroyalenten) Salzes [hier bewirkt durch Zufiigen von 
(NH4)2S04] sollte von einer teilweisen Umwandlung in das Pseudo- (kovalente) Salz 
gefolgt sein, in anderen Worten: Wahrend bei der Nitrierung des Benzyldiathylamins 
jede Zuriickdrangung des m-Verhaltnisses von dem Verlust an m-orientierender Fahig- 
keit herriłhrt, die durch die Umwandlung, łon — >- Salz, d. h. Pol — >- Dipol, 
dargestellt wird, existiert im Falle der ScHlFFschen Base ein weiterer m-imterdriickender 
Faktor im zweiten Stadium der Umwandlung łon — y  Salz — ->- Pseudosalz, 
d. h. Pol — Dipol ■—->- Neutralform. Die Theorie der verteilten Ladung bei 
Pseudobasizitat wio bei Pseudoaciditat (C. 1930 . I. 42) ist also in ihrer Anwendung 
auf die Orientierung ionogener Systeme ernsthaft in Betracht zu ziehen. (Journ. 
chem. Soc., London 1930 . 431—40. Marz. Leeds, Univ.) B e h r l e .

Henri Goldstein und Anghel Vladimir Grampoloff, tJber die 5-Nitro-2-jod- 
benzoesaure. Vff. weisen nach, daB dio von Gu m b e l  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 2 6  [1893], 
2474) durch Nitrieren von o-Jodbenzoesaure erhaltene Nilrojodbenzoesdure 5-Nilro-
2-jodbenzoesaure ist, daB ferner der von R e v e r d i n  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 30  [1897], 
3002) durch Nitrieren von o-Jodbenzoesiiuremethylester erhaltene Methylester eben- 
falls 5-Nitro-2-jodbenzoesauremeth ylester u. die Nitio-o-jodosóbenzoesaure von Gu m b e l  
(1. c.) ais 5-Nilro-2-jodosobenzoesaure zu betrachten ist. Der Beweis wird durch die 
Verss. erbracht. — 5-Nilro-2-jodbenzoesaure, nach der verbesserten Methode von 
Gu m b e l  (1. c.) durch 1-std. Erhitzen von o-Jodbenzoesaure mit einem Gemisch von 
Salpetersaure (D. 1,52) u. konz. Schwefelsaure auf 130—135°. Nach dem Abkiihlen 
gieBt man auf Eis u. kocht den Nd. mit W. unter Zusatz von mit Schwefelsaure an- 
gesauerter KJ-Lsg. Die Siiuro fallt in Nadeln oder Plattchen aus; F. 194°. — Durch
1-std. Erhitzen der Saure mit 20%'g- KOH unter Zusatz von etwas Naturkupfer C 
auf 110—120° entsteht 5-Nitrosalicylsaure (F. 230°). — Die Nitrojodbenzoesaure 
liefert bei 1 oder 2 Min. langem Kochen mit Anilin 4-Nibodiplienylamincarbonsdure-(2) 
(F. 247—248°). — 5-Nitro-2-jodbcnzoesa,ure wurde auch von 5-Nitroanthranilsaure 
ausgehend erhalten: 5-Nitroanthranilsaure wird mit Na-Nitrit diazotiert u. die Di- 
azoniumlsg. mit einer wss. Lsg. von K J  behandelt. Das erhaltene Rk.-Prod. ist ident. 
mit der auf die andere Weise erhaltenen 5-Nitro-2-jodbenzoesaure. — Der durch 3-std. 
Kochen mit Methanol u. konz. Schwefelsaure erhaltene Methylester (aus Methanol 
gelbo Nadeln, F. 123°) ist ident. mit dem Methylester von R e y e rd in  (1. e.). — 5-Nitro-
2-jodbenzoesdureathylester, C8H g0 4NJ, gelbliche Nadeln, F . 98°. — 5-Nilro-2-jodbenzoe-
saurechlorid, C-H30 3NC1J, durch Erhitzen der Saure mit Thionylchlorid auf dem Wasser- 
bade. Aus Lg. hellgelbo Nadeln, F . 83°. — 5-Nitro-2-jodbenzoesaureanilid, C13H90 3N2J, 
aus dem Chlorid u. Anilin in der Kalte, aus A. hellgelbe Nadeln, F . 203°. — 
5-Nitro-2-jodbenzoesaureamid, CTH50 3N2J, aus dem Chlorid u. konz. Ammoniak in 
der Kalte, aus A. Nadeln, F . 231°. (Helv. chim. Acta 13 . 310—314. 2/5. 1930. 
Lausanne, Univ.) F i e d l e r .

Hans Waldmann, 4-Bromphthalsdureanhydrid und Derivałe. I. Mitt. 4-Brom- 
phthalsaure, dio bisher nur auf indirektem Wege zuganglich war, wird durch direktc 
Bromierung von Phthalsaure in alkal. Lsg. bei 60° erhalten. Das wirksame Agens ist 
Br u. nicht Hypobromit. Konstitutionsbeweis: Kondensation der Saure mit Bzl. 
u. Uberfuhren der erhaltenen Benzoylbrombenzoesiiure in /S-Bromanthrachinon.

V e r s u c h e .  (Mitbearbeitet von Hermine Mathiowetz.) 4-Bromphthalsaure, 
CsEtsOiBr, aus W. feinste farblose Nadeln; F. 169°. — 4-Bromphthalsdureanhydrid, 
CsH30 3Br, durch Dest. der 4-Bromphthalsaure; Umkrystallisieren aus CC14; F. 107°,
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Kp. 306—309°. — Dichlorid der 4-Bromphthalsaurc, C8H30 2BrCl2, aus 4-Bromphthal- 
saureanhydrid u. PC15 bei 160°. Gegen W. u. A. in der Kalto bestandig. Nadeln 
vom F. 168°. 4-Bromplithalsdurediniethylesler, C10Hg04Br. Aus 4-Bromphthalsaure- 
anhydrid, CH3OE u. konz. H2S04. Kp. 303—306°. A ub PAe. F. 40°. — 4-Brom- 
plithalimid, C8H40 2NBr. Aus 4-Bromphthalsiiureanhydrid u. Harnstoff bei 150°. Aus 
Eg. Kryś talie. F. 229,5°. — 4-Bromanthranilsdure, C;H80 2NBr. Durch HoFMANNsehen 
Abbau vom 4-Bromphthalimid. Aus verd. A. Nadeln; F. 224°. Destillation des Ca- 
Salzes liefert Bromanilin. (Journ. prakt. Chem. [2] 126. 66—68. Marz 1930.) B o n d i .

Hans Waldrnann, 4-Bromphłhalsdureanhydrid und Derivate. II. Mitt. (I. vgl. yorst. 
Ref.) Vf. beschreibt die Darst. mehrerer Anthraehinonderiw., die aus 4-Bromphthal- 
saureanhydrid (I) nach F r ie d e l -Cr a f t s  erhalten wurden. 2-Brcmanlhrachinon aus I  u. 
Bzl. Zwischenprod. hauptsachlich: 5-Brombenzophenoncarbonsaure-(2) (H) u. nicht 
4-Brombenzophenoncarbonsaure-(2). — 2,6-Dibromanthraehinon aus I  u. Brombenzol. 
Zwischenprod. hauptsachlich: 5-Brom-4'-brombenzoph&noncarbonsdure-{2) (HI) u. nicht
4-Brom-4'-brombenzophenoncarbonsaure. Von H u. IH wurden nach G. E g e r e r  u .
H. Me y e r  (Monatsh. Chem. 34 [1913]. 69) Pseudochloride, Pseudoester u. n-Ester 
dargestellt. 2,6-Chlorbromanłlirachinon aus 4-Chlorphthalsaureanhydrid u. C„H5Br oder 
aus I  u. Chlorbenzol. Zwischonprod. hauptsachlich: 5-Chlor-4'-brorribenzophenoncarbon- 
saure-{2) bzw. 5-Brom-4'-ćhlorbenzophenoncarbonsdure-(2).

T o r s u c h e .  (Mitbearbeitet yon Hermine Mathiowetz.) 5-BrombenzopJienon- 
carbonsaure-(2), C14H90 3Br. Fraktionierte Krystallisation aus Bzl. u. Umkrystallisieren 
aus Toluol; F. 191°. — 5-Brombenzopliencmcarbonsdure-[2)-pseudochlorid, C14Hfl0 2BrCl2. 
Aus Saure u. Thionylchlorid. Aus Bzl.-PAe.-Gomisch Nadeln, F. 189—191°. — 5-Brcmi- 
benzophenoncarbonsdure-(2)-pseudome(hylesler, C15H n 0 3Br. Aus Saurechlorid u. Methyl- 
alkohol. Aus PAe.-Chlf.-Gemisch doppelbrechende Nadeln; F. 183°. — 5-Brombenzo- 
phenoncarbonsdure-(2)-meihylesler, C15Hn 0 3Br. Aus Saure, Methylalkohol u. konz. 
H2S04. Aus CH3OH grofie, farblose Tafeln, F. 129°. — 2-Bromanlhraehinon. Aus Saure 
H  u. konz. H 2S04 F. 204°. (Vgl. U l l m a n n , L ie b ig s  Ann. 380 [1911]. 337). —
5-Brom-4'-brombenzophenoncarbonsaure-(2), C14Hg0 3Br2. Durch wiederholtes Umkrystalli
sieren aus Toluol, Xylol oder Bzl. farblose Krystalle, F. 207,5—208,5°. S-Brom-4'- 
brombenzoplienoncarbonstiure-(2)-pseudochlorid, C14H80 2Br2Cl2. Aus Saure u. Thionyl
chlorid. Aus PAe.-Bzl.-Gemisch glanzende Nadeln; F. 135—139°. — 5-Brom-4'-brom- 
benzoplienoncarbonsaure-(2)-pseudomethylester, G,5H100 3Br2. Aus Saurechlorid u. GTLOH. 
Aus Gemisch yon PAe. u. Chlf. farblose, doppelbrechende Nadeln; F. 132°. — 5-Brom- 
4'-brcmibenzophenoncarbcmsaure-(2)-methylester, C16HI0O3Br2. Darst.: Saure, CH3OH
u. konz. H 2S04. A us CH3OH farblose Tafelchen; F. 122,5°. Verseifung dieses Esters 
wurde durchgefuhrt. — 2,6-Dibromanthrachinon, C,4H„02Br2. Durch 1-std. Erhitzen 
der Saure H I mit konz. H2S04 auf 150°; aus Bzl. Krystalle vom F. 285°. — 5-Chlor- 
4'-brombenzophenoncarbonsaure-(2), C14H803ClBr. Aus Chlorphthalsaureanhydrid u. 
CcH5Br. Aus Toluol u. Xylol feinste farblose Nadeln yom F. 201°. — 2,6-Chlorbrom- 
anłhrachinon, Ci4H„02ClBr. Aus Saure u. konz. H2S04; aus Bzl. Nadeln yom F. 285°. — 
5-Brom-4'-chlorbenzophenoncarbon^dure-(2), C14II80 3ClBr; aus 4-Bromphthalsaurean- 
hydrid u. C6H5C1; aus Toluol u. Xylol Nadeln yom F. 203,5°. Auch durch Kondensation 
dieser Saure mit H2S04 entsteht 2,6-Chlorbromanthrachinon vom F. 285°. (Journ. 
prakt. Chem. [2] 126. 69—75. Marz 1930. Prag, Chem. Inst. d. Deutschen Univ.) B o n d i .

Francis D. Dodge, Einige Derimte des Cumarins. II. (I. vgl. C. 1916. I. 933.) 
Bei der Einw. yon Na-Bisulfit auf Cumarin war yom Vf. (vgl. I. Mitt.) ein Salz yom 
Typus I  erhalten u. weiter von D ey u . Row (C. 1924. I. 2592) ein Additionsprod. 
isoliert worden, das der Formel H  eines sauren Salzes der Hydrocumarsaure entsprach. 
Die Nachpriifung der Yerss. bestatigte die Existenz dieser beiden yerschiedenen Formen.

I C H  < T ° ~ ~ P °  U C H  < '° 3 -C H , • COOH
6 CH2-CH • SOgNa 0 CH—S03Na

Das Lactonsalz I, das bei der Behandlung yon Cumarin mit einer Lsg. yon saurem 
Natriumsulfit erhalten wurde, krystallisierte in flachen Prismen mit rechtwinkligen 
Enden, die unter dem Mkr. orthorhomb. erschienen u. sich in ca. 5 Teilen W. bei 20° 
losten. Die frische Lsg. reagierto neutral u. gab mit FeCl3 keine Farbung. Zur Darst. 
des sauren Salzes H  wurde Cumarin unter schwaehem Erwarmen in Na-Bisulfit gel. 
u. die Lsg. beim Alkalischwerden mit dem sauren Sulfit neutralisiert. Nach Filtrieren, 
Verdiinnen u. Ansauern mit HC1 krystallisierte das Salz in groBen, transparenten 
Prismen, die 3 Moll. W. enthielten, sich in ca. 3 Teilen W. bei 20° losten u. in Lsg.
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stark sauer reagierten. Mit FeCl3 charakterist. Blaufarbung, die boi I infolge Hydrolyse 
erst nach 24 Stdn. auftrat. Mit starken Sauren wurde II teilweise zu Cumarin hydro- 
lysiert, beim Erhitzen iiber 120° lieferten beide Salzo Cumarin. (Journ. Amor. chem. 
Soc. 52. 1724—25. April 1930. Bayonne, New Jersey, Lab. of thc Dodge and Olcott 
Co.) P o e t s c h .

K. Ziegler, Lisa Ewald und Ph. Orth, Zur Kennłnis des „dreiwerligen“ Kohlen- 
stoffs. X. Die Dissozialionsgeschwindigkeit des Hezaphenylathans. (IX. vgl. C. 1930.1. 
3046.) Nach der Dissoziationswarme (C. 1928. II. 2183) versuchen Vff. dio Dissoziations- 
gesehwindigkeit u. ihren Temporaturkoeffizienten zu bestimmen, woraus sich die 
Aktmerungswarme der Dissoziation berechnen laBt. Ist die Dissoziationswarme gleich 
dor Aktivierungswarmc, so ist das Triphenylmethyl wirklich das Radikal des Hexa- 
phenylathans u. nicht etwa durch Valenzverzerrung oder durch Assoziatbldg. mit dem 
Losungsmittel stabilisiert. Aus bisher vorliegenden qualitativen Beobachtungen er
gibt sich, daB bis auf die Hydrazyle u. das Diphenylphenathinylmethyl von WlE- 
l a n d  u. K l o ss  (C. 1929. II. 299) freie Radikale sich bei allen Tempp. gleich schnełl 
assoziieren. Vff. versuchen die Zerfallsgeschwindigkeit des Hcxaphenylathans durcli 
Behandeln seiner Lsgg. mit 0 2, J 2 u. Br2 zu bestimmen; mit diesen Reagentien soli das 
Triphenylmethyl, das in relativ langsamerem Tempo entsteht, momentan abgefangen 
werden. —Verss. mit 0 2 haben Mit h o f f  u . B r a n c h  (C. 1930.1. 1619) angestellt, u. zwar 
mit prinzipioll demselben Resultat wie Vff. DaB nicht nur die Zerfallsgeschwindig
keit die 0 2-Aufnahme bestimmt, folgt daraus, daB die Rk. nicht unabliangig von der 
Anfangskonz. u. dem 0 2-Druck mit immer gleicher relativer Geschwindigkeit verlauft. 
Móglicherweiso ist die Kompliziortheit der Verhaltnisse auf die Zwischenbldg. labiler 
dissoziabler Peroxydo zuriickzufiihren. Die Rk. des Hexaphenyliithans mit J 2 kann 
in Chlf. spektralphotometrisch verfolgt werden, wenn man Py. (um die Perjodidbldg. 
aus Triphenyljodmethan zu unterbinden), A. (um Triphenylmethylathylather zu 
bilden) u. Pyridinjodhydrat zusetzt. Die Rk. ist auch mit uąuimolekularen Mengen 
streng erster Ordnung, d. h. nur Triphenylmethyl reagiert mit Jod, nicht wie beim
0 2 auch das Hexaphenylathan. DaB die Rk. praktisch momentan verliiuft, ergibt sich 
daraus, daB die Konstantę auch bei Anwendung iibersehussigen Joda die gleiche 
bleibt. Es ergibt sich die Zerfallskonstante fiir 0° u. Chlf. zu 0,25, die Halbwertszeit 
zu 2,75 Minuten. Bei anderen Tempp. lieBen sich bis jetzt keine exakten Messungen 
ausfuhren; bei + 1 0 °  scheint die Zerfallskonstante anzusteigen. Die Aktmerungs
warme kann zu 13,4 Cal. geschatzt werden; sie ist mit der Dissoziationswarme tat- 
sachlich nahezu identisch. Bei der Unters. der Rk. mit Brom ergab sich, daB letzteres 
im wesentlichen mit dem Athan selbst reagiert, wahrend die Rk. mit dem Triphenyl
methyl in den Hintergrund tritt. Ahnlich spaltet auch K-Metall bekanntlich Athan- 
bindungen auf, bei Tempp., bei denen dio Bindungen thermisch noch ganz stabil sind. 
Hinsichtlich der athanspaltenden Wrkg. besteht die Reihenfolge: Alkalimetall, Brom,
0 2, Jod. (L ie b ig s  Ann. 479. 277—303. 23/4. 1930. Heidelberg, Univ.) B e r g .

Ernst Bergmann und Harry WeiB, Zur Kennłnis „uberzahliger11 Isomerer. I. Mitt. 
Uber die Dehydratalion des 2,2,3-TriphenylpropylalkoJiols. Von R a m a r t  u . A m agat  
(C. 1928. I. 685) wurden bei der Dehydratation des 2,2,3-Triphenylpropylalkohols (I) 
zwei KW-stoffe (F. 63 u. 89°) erhalten, von denen der tieferschmelzende a-Benzylstilben

x  ---.CH-C8H5 c«h s-\
I  C6H5------- )C -C H 2.0 H  IT  6 5 C6H5-----/C N a

c0h 6- c h 2/  ' \ > s / c h , c^  c6h 6c h /
CH2 Y

11 c; h ^ > c = c h -c A  i i i  (C6H A ę - C H < g « |S
OH

(II) war, wahrend das Isomere ais identisch angesehen wurde mit dem von P a te r k Ó  u. 
C h i e f f i  (C. 1910. I. 333) durch Belichtung eines Benzophenon-Athylbenzolgemisches 
u. darauffolgende Dehydratisierung des gebildeten Carbinols erhaltenen KW-stoff vom 
F. 89". — Vff. weisen nach, daB das lichtsynthetische Carbinol 1,1,2-Triphenylpropylalkohol 
(IH) (vgl. J. Levy, C. 1922. I. 746), der daraus erhaltene Stoff Methyltriphenylathylen 
ist. (Bei derLichtrk. entsteht auBerdem Benzpinakon u. symm. Dimethyldiphenylathan.) 
Der KW-stoff von R a m a r t  u. A m a g a t  ist nicht identisch mit dem von P a t e r n ó  
u. C h ie f f i ;  er ist vielmehr 1,2-Diphenylhydrinden (IV), entstanden durch H-Wande- 
rirng u. RingschluB aus II. Ahnlich lagert sich nach S c h l e n k  u. B e r g m a n n  (C.
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1 9 3 0 . I. 3040) 1,1 - Diphenyl-2-benzylathylen in 1,3-Diphenylhydrinden um. — 
I  wurde durch Umsetzung des aus Diphenylbenzylcarbinolmethylather u. Na erhaltenen 
Diphenylbenzylmethylnatriums (V) mit Trioxymcthylen gewonnen; aus CH3OH 
Prismen vom F. 85°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63 . 1173—75. 7/5. 1930. Berlin, 
Univ.) B e r g m a n n .

Ernst Bergmann und Hans Anton Wolff, Zur Kenntnis „uberzdhliger“ Isomerer.
II. Mitt. tfber die zwei P,p,p-Triphenylpropionitrile von Fosse (I. vgl. vorst. Ref.) 
Yon E o s s e  (C. 1907 . II. 1070) wurden durch Einw. von Triphenylcarbinol auf Cyan
essigsaure zwei Verbb. C21Hi7N erhalten (E. 140 u. 211°), die beide ais /?,/?,jS-Triphenyl- 
propionitril (I) angesprochen wurden. Vff. stellen I  aus /?, /?, /3-Triphcnylpropion- 
saure in der iiblichen Weise dar; es hat E. 140° u. ist mit dem erwiihnten Prod. von 
EoSSE identisch. Die Konst. des Isomeren wird auf Grund der Tatsache erkliirt, 
daB es mit sd. H 2S0., in Triphenylcarbinol, Ammoniak u. Essigsaure zerlegt wird. Es 
kommt ihm Formel II eines Ketentriphenylmcthylimins zu. Die Bldg. von II wird 
erklarlich auf Grund der Tatsache, daB aliphat. Nitrile in eine? Keteniminform, Cyan
essigsaure z. B. ais IH reagieren konnen. Solcho Keteniminderiw. sind bereits von 
S t a u d i n g e r  u . J. M e y e r  (C. 1920 . I. 624) beschrieben wordcn. Der Vers., nach 
diesen Autoren Triphenylphosphin u. Triphenylmethylazid zu kombinieren (zu IV), 
durch N2-Abspaltung zum Triphenylphosphintriphenylmethylimin (V) zu gelangen u. 
daraus durch Umsetzung mit Keten (neben Triphenylphosphinoxyd) II zu gewinnen, 
scheiterte daran, daB V nicht krystallisiert. IV erwies sich auf Grund der Mol.-Gew.- 
Best. nicht ais Verb., sondern ais molekulares Additionsprod. der Komponenten. — 
Diphenyl-oc-naphthylcarbinol spaltete beim Erhitzen mit Cyanessigsaure intramolekular 
W. ab zum 9-Plienyl-l,2-benzojluoren (VI).

V e r s u c h e .  P,p,p-Triphenylpropionitril, C21H17N (I). Aus Triphenylcarbinol 
u. Cyanessigsaure bei 170° neben II oder aus dem entsprechenden Amid (F. 198°, 
H e l l e r m a n n , C. 19 2 7 . II. 1267) mit PCJ5 u. P0C13 bei 100°. Aus A. irisierende 
Prismen vom F. 140°. — Ketenlriphenylmethylimin, C2łH17N (II). Neben I. Aus Pro- 
pylalkohol, F. 211°. Hydrolyse fiihrt zu Triphenylcarbinol, Essigsaure u. NH3. — 
Doppelverb. aus Triphenylmethylazid u. Triphenylphosphin, C3.H30N3P. Aus den ath. 
Lsgg. der Komponenten. Aus Essigester derbe Prismen vom F. 104-—105°. Das Azid 
wird besser ais nach W ie l a n d  (C. 19 0 9 . II. 1337) aus Triphenylchlormethan u. Na- 
Azid in BzI. dargestellt. — Diphmyl-<x.-naphlhylcarbinol liefert mit Cyanessigsaure VI, 
aus Eg. aber Acetessigester, F. 195°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1176—80. 7/5.

T. W. J. Taylor und Sally Marks, Umwandlung von a- in p-Benzilmonoxim 
durch Tierkohle. Eine Umwandlung von a-Benzilmonoxim in das (stabilere) /3-Isomere 
findet bei 36-std. Stehen bei 50° (in A. oder Bzl.) nicht statt, auch nicht bei Ggw. von 
gcringen Mengen Saure oder Alkali. Einige Sekunden langes Kochen der B zl.-Lsg. mit 
Tierkohle bewirkt glatte Umlagerung. (Naturę 125 . 636. 26/4. 1930. D y s o n  P e r r in s  
Lab. Oxford.) B e r g m a n n .

Joseph B. Littman und Wallace R. Brodę, Kondensalionen von sekundaren 
Aminem mit Aldehyden und Naphtholen. Bei der Kondensation von sekundaren Aminen 
mit Benzaldehyd u. /9-Naphthol konnten Vff. ais Zwischenstufen der Rk. Kondensations- 
prodd. isolieren, wie sie in ahnlicher Weise von D i lT h e y  u . S T a l lm a n n  (C. 19 2 9 .
II. 570. 571) bei der Rk. von sekundaren Aminen mit Aldehyden u. akt. Methylen- 
verbb. vom Dibenzylketontypus beobachtet worden waren. Die ais Katalysatoren 
wirkenden Aminę lieferten dabei zunachst mit dem Aldehyd unter Abspaltung von 
H20  Benzylidendiamine, die dann das Naphthol unter Bldg. von substituierten Aminen 
anlagerten. Letztere bildeten beim Erhitzen mit iibersehussigem /J-Naphthol das 
Endkondensationsprod. u. freies Amin.

V e r s u c h e .  l-[ct-Dimelhylami7wbenzyl]-2-naphlhol, C19H 19ON. Zur Darst. 
"'urde ^-Naphthol in einem Gemisch von Benzaldehyd u. 95% A. gel. u. durch 
die Lsg. gasfórmiges Dimethylamin geleitet. Nach 24 Stdn. Abscbeiden weiBer Krystalle, 
die nach Umkrystallisieren a\is Bzl.-Lg. bei 164—164,5° schmolzen. MaBig 1. in Bzl.,

1930. Berlin, Univ.) B e r g m a n n .
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C6H5.CHO +  2 H N R ,-------y CgH^CHlNR,), +  H„0
C,SH„-CH '

C0HS.CH-NR,
C6H5-CH(NRa)8 H O j ^ j ^ + N H R ,  l ę - i i Ą .  H O ,^
+  C10H7OH ->

4- NHR,
wl. inTA., u ni. in W. Mit FeCl3 in Bzl. Violettfarbung. Hydroclilorid. Zers. bei 208 
bis 210°. — l-\a-l-Piperidylbenzyl\-2-naplithol, C22H 23ON. Analog durch langsames 
Zugeben von Piperidin nach 48 Stdn. oder aus BenzyMendipiperidin in A. u. /?-Naphthol. 
Aus Bzl.-Lg. F. 198—198,5°. Hydrochlorid. Zers. bei 203—205°. — l-[a.-Diathyl- 
aminobenzyl]-2-naphlhol, C21H23ON. Mit Diathylamin. Nach 5 Wochen Auskrystalli- 
sieren. Aus A. F. 117—118°. — Benzctidi-P-naphthol. Aus /3-Naphthol u. l-[a-Di- 
methylaminobenzyl]-2-naphthol in Bzl. durch Erhitzen. Unter Abspaltung von 
Dimethylamin u. nach Entfernen von unverandertem Ausgangsmaterial nach Um- 
krystallisicren aus A. F. 197—198°. — Die Dimethyl-, Diathyl- u. Piperidylderiw. 
waren nur schwach bas. u. wurden durch Licht oder Oxydation nicht angegriffen. 
(Journ. Amor. chem. Soc. 52. 1655—59. April 1930. Columbus, Ohio, Ohio State 
Univ.) P o e t s c h .

A. Kliegl, F. Weng und G. Wiest, Isomerie bei Fluoren-9-Derivaten. III. Mitt. 
(II. vgl. C. 1929. I. 2883.) Vff. weisen nach, daB das von S c h l e n k  u. BERGMANN 
(C. 1929. I. 2644) aus Benzoylchlorid u. Fluorenlithium erhaltene u. von ihnen ais
9-Benzoylfluoren angesprochene Prod. .yom F. 180° 9,9-Dibenzoylfluoren (I) war. Aus 
Fluorennatrium u. Benzoylchlorid in A. entstand neben Fluoren das Benzoylderiv. II 
der Enolform des 9-Benzoylfluorens, aus welch letzterem es durch Benzoylierung in 
Bzl.-Py. gewonnen werden konnte. Aus Fluorenlithium u. Benzoylchlorid in Bzl. 
entstand I neben Difltiorenylphenylcarbinol (DI). Auffallig ist, daB auch I  mit etwas 
verd. Eg. durch kurzes Erhitzen in Benzoesaure u. 9-Benzoylfluoren zerlegt wird.

O ■ CO • C6Hf, C6Hr,
I wird bei der katalyt. Hydrierung nicht angegriffen, 

T-rr ,« \ n u  p-rr rx rr II liefert die Benzoylrerb. des 9-Fluorenylphenylcar- 
ę 3H 4 " | 0 6 binols (IV), die auch durch Benzoylierung des

O-CO-C0IL Red.-Prod. von 9-Benzoylfluoren erhalten werden 
konnte. — DaB boi der Kondensation von Benz

aldehyd bzw. Anisaldehyd mit Fluoren neben dem bekannten Benzal- u. Anisalfluoren 
von T h i e l e  u . H e n l e  (C. 1906. II. 960) isomere Verbb. erhalten werden, wie 
S c h l e n k  u . B e r g m a n n  (1. c .) angegeben haben, wird von Vff. bestatigt. Beide 
Anisalfluorene liefern boi der Ozonisation Fluorenon u. Anisaldehyd. Die Deutung 
der Isomerie durch Ringneigung kann nach Ansicht der Vff. die Farbyerschiedenheit 
der Isomeren nicht erldąren. Hydrierung der Verbb. von T h i e l e  u . H e n l e  mit 
Al-Amalgam in feuchtem A. fiihrt zu 9-Bepzyl- bzw. 9-Anisylfluoren, wiihrend p-Anisal
fluoren u. a. ein sehr hochschm., wahrscheinlich doppeltmolekularcs Red.-Prod. liefert. 
Die /3-Verbb. nehmen bei der katalyt. Hydrierung 4 H-Atome auf.

V e r s u c h e. Benzoyherb. des ct-Phenyl-(}-diphenylenvinylalkohols, C2;H180 2 (II). 
Aus Fluorennatrium u. Benzoylchlorid oder durch Benzoylierung von 9-Benzoylfluoren 
nach SciioTten-Baum ann oder in Bzl.-Py. Aus Eg. oder Essigester prismat. Krystalle 
Tom F. 189,5—190° (tiefgelbe Schmelze u. gelbe Lsgg.). — 9-Fluorenylphenylcarbinol, 
C20H16O. Aus 9-Benzoylfhioren mit Al-Amalgam in feuchtem A. neben einem amorphen 
Prod. Aus Tetrachlorkohlonstoff F. 119°. — Benzoyherb., C27H20O2 (IV). Aus dem 
vorigen mit Py. u. Benzoylchlorid oder durch Hydrierung von II. Aus Eg. feine Nadeln 
Tom F. 181°. — 9,9-Dibenzoylfluoren, C27H180 2. Aus Fluorenlithium u. Benzoylchlorid. 
Hydrolyse mit W.-haltigem Eg. fiihrt zu Benzoesaure u. 9-Benzoylfluoren. — f}-Anisal
fluoren, C21H180. Darst. nach S c h le n k  u . B ergm ann (1. c.) F. 141°. Ozonspaltung 
fiihrte zu Fluorenon, Anisaldehyd u. A ni ss aurę. — „Dihydrobenzylfluoren“, C20H18. 
Aus /?-Benzalfluoren mit Pt-Mohr u. 2 Mol H 2 in Essigester, F. 71°. — „Dihydroanisyl- 
fluoren", C21H20O. Analog aus ^-Anisalfluoren, F. 62°. Entmethylierung mit Eg.-HBr 
fiihrt zu einem „Dihydro-p-oxybenzylfluoren“, C20Hi8O. Nadelbiischel vom F. 101,5 
bis 102°. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1262—70. 7/5. 1930. Tiibingen, Univ.) B erg .
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Edward de Barry Barnett und John Laurence Wiltshire, tlber ma-Alkyl- 
anthracene und „Tran$anellarlautomerie“. X. Mitfc. (IX. vgl. C. 1930. I. 2090.) Die 
yon Vff. friiher ausgesprooheno Ansieht, daB mesostandige H-Atome bei Anthracen- 
deriw . durch koordinative Bindung an peristandige Chloratome festgelegt werden 
konnen, wird durch. weitere Verss. belegt. 1-Chlor- u. l,8-Dichlor-10-oxyanthron 
werden wie Oxantliron selbst sehr leicht enolisiert, 4-Chlor-10-oxyanthron langsamer,
4.5-Dichlor-10-oxyanthron unter gleichen Bedingungen iiberhaupt nicht. Zwei Chlor- 
atome raachen also Wasserstoff unbeweglicher ais eines, moglicherweise ist eine koordi- 
nierte mit beiden vorhanden. — l,8-Dichlor-10-phenylanthron gibt wie Phenylanthron 
selbst glatt eine Acetylyerb. der Enolform u. das mit C„H5CH,C1 erhaltliche Dihydro- 
anthranol (I) spaltet W. transanellar zu DL ab. 4,5-Dichloranthron gibt kein Acetat u. 
das mit Benzylmagnesiumchlorid erhaltliche Carbinol III liefert bei der W.-Abspaltung 
die Benzalverb. IV. Analog gibt l-Chlor-10-phenylanthron mit C6H5CH2MgCl ein 
Dihydroanthranol V, das iiber den Ring zu VI W. abspaltet; 4-Chlor-10-phenylanthron 
gibt allerdings ein Dihydroanthranol VII, das gleichfalls transanellar W. abspaltet 
zu VIII, offenbar weil die koordinatiye Bindung durch die Anwesenheit des Phenyls 
gesehwaeht wird. — Koordinierte Bindung mit einem nicht am Anthracen haftenden 
Chloratom scheint nicht zu existieren. Anthron gibt mit o-Chlorbenzylchlorid Di- 
[o-chlorbenzyl]-anthron (IX); ebenso reagiert 1,8-Diehloranthron. 1,5-Dichloranthron 
lieferte ein Mono-o-chlorbenzylderiv. X, das ein relativ bewegliches H-Atom besaB. 
Die aus 4,5-Dichloranthron mit o-Chlorbenzylchlorid gewonncne Monoverb. XI besitzt 
hingegen erwartungsgemilB kein bewegliches H-Atom. — Vff. yersuchten weiterhin,
1.5-Dichlor-10-o-anisylanthron durch Einw. von o-Anisylmagncsiumbromid auf 1,5-Di- 
chloranthron, W.-Abspaltung u. Oxydation des erhaltenen l,5-Dichlor-9-o-anisyl- 
anthracens (XH) darzustellen, doch versagte die Synthese in der letzten Phase.

HO CHjCaHs 
d  V  Cl

CH.CaH.

c » i D i

c il c .p l c h c 8h 5

c j i ,

HO CH,.C6H5

Cl / \  Cl
c0H6 H

OH CHa • C6H5 c h 3-c6h 5

V e r s u c h e .  1,8-Dichlor-lO-bromcnithrcm, Cu H7OCLBr. Aus 1,8-Dichloranthron 
u. Brom in CS2. Aus Toluol F. oberhalb 305°. — 4,5-Dichlor-10-brcnnanthron, 
C11H7OCl2Br. Darst. analog. Aus Bzl. F. 174° nach Sinterung. — l,8-Dichlor-10-oxy- 
anthron, C^HgOoCL. Aus dem Bromkórper in wss.. Aceton mit CaC03. Aus Xylol
F. 227° (Zers.). — ~4,5-Dichlor-10-oxyanthron, C14H80 2C12. Darst. analog (vgl. B a r - 
NETT, Cook  u. MaTTHEWS, C. 19 2 6 . II. 571). — l-Chlor-10-phenyłanthrm, C!0H13OC1. 
Aus l-Chlor-10-bromanthron mit Bzl. u. A1C13. Aus wss. Essigsaure, dann Essigester- 
PAe. F. 169°. — 1-Chlor-9-bcnzyl-lO-phenyl-0,10-dihydroanthranol-9, C27H210C1 (V). 
Aus dem yorigen mit Benzylmagnesiumchlorid. Aus Bzl. F. 167°. — l-Chlor-9-benzyl- 
lO-phenylantliracen, C27H19C1 (VI). Aus dem yorigen mit Eg.-HCl. Aus Aceton u.
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Cyelohexan hellgelbe Krystalle vom F. 142°. — 4-Ciilor-10-phenylanthron, C20H13OC1. 
Aus 4-Chlor-lO-bromanthron mit Bzl. u. A1CI3. Aus Essigester-PAe. F. 192°. — 4-Chlor-
9-benzyl-lO-plienylanthraceii, C27H19C1 (VIII). Aus 4-Chlor-10-phenylanthron mit 
C0H5CH2MgCl u. Dchydratation des oligen Carbinols (Ali) mit Eg.-HCl. Aus Eg., 
dann Bzl.-PAe. F. 151°. — l,S-Dichlor-10-phenylanthron, C20H12OC12. Aus 1,8-Di- 
chIor-10-bromanthron mit Bzl. u. A1C13. Aus Bzl. oder Toluol Zers.-Punkt 235°. 
Acetylderiv., C22H140 2C12, mit Py. u. Essigsiiureanhydrid erhalten, aus Aceton- 
CH3OH dunkelgelbe Bliitter vom F. 1G5°. — 4,5-Dichlor-10-phenylanthron, C20H12OC12. 
Aus 4,5-Dielilor-lO-bromanthron mit Bzl. u. A1C13. Aus Bzl.-PAe. F. 237°. — 1,8-Di- 
clilor-9-benzyl-10-phenyl-9,10-dihydroanthranol-9, C27H20OC12 (I). Aus 1,8-Dichlor-
10-pbenylanthron mit C6H5CH2MgCl. Aus Bzl.-PAe. F. 184°. — l,8-Diclilor-9-benzyl-
10-phenylanthracen, C27H 18Cl2 (II). Aus dem vorigcn mit Eg.-HCl. Aus Bzl.-PAe.
F. 189°. — 4,5-Dichlor-9-benzyl-10-phenyl-9,10-dihydroantliranol-9, C27H20OC12 (III). 
Aus 4,5-Dichlor-10-phenylanthron mit C8H5CH2MgCl. Aus Bzl.-PAe. F. 208° Zers.
— 4,5-Dichlor-9-benzyliden-10-phenyl-9,10-dihydroanthracen, C27H18C12 (IV). Aus dem 
vorigen mit Eg.-HCl. Aus Bzl. F. 205° (seharfer F. erst nach dcm Trocknen bei 100°).
— 2',2"-Dichlor-10,10-dibenzylanthron, C28H20OC12 (IX). Aus Anthron u. o-Chlor- 
benzylehlorid mit wss. Alkali. Aus Bzl.-PAe. F. 194°. — 1,8,2',2"-Telrachlor-10,10- 
dibenzylantliron, C28H 180C14. Analog aus 1,8-Dichloranthron. Aus Eg. u. Bzl. F. 233°.
— 4,5,2'-Trichlor-10-benzylanthron, C21H130C13 (XI). Analog aus 4,5-Dichloranthron. 
Aus Aceton oder A. F. 155°. — i,5,2'-Triclilor-10-benzylanthron, C21H130C13 (X). 
Analog aus 1,5-Dichloranthron. Aus Bzl. F. 182°. — l,S-Dichlor-9-o-anisył-9,10- 
dihydroanthranol-9, C21Hi60 2Cl.2. Aus 1,5-Dichloranthron u. o-Anisylmagnesium- 
bromid. Aus Bzl.-PAe. F. 187°. — l,5-Dichlor-9-o-anisylanthracen, C27H140C12 (XII). 
Aus dem vorigen mit Eg.-HCl. Aus Bzl.-PAe. F. 149°. (B er. Dtsch. chem. Ges. 
6 3 . 1114— 23. 7/5.1930. London, Sir John Cass Techn. Inst.) B e r g m a n n .

E rnst Bergmann, Ein Beiirag zur Kenntnis der Transanellarisomerie. Vf. be- 
schreibt einen Fali von Transanellarisomerie, bei dem die Konstitution der Isomeren 
ziemlich einwandfrei sich ergibt. Bei der Red. des aus Benzliydrylidenanthron (I) u. 
C6H5MgBr erhaltenen Carbinols (H), dessen Konstitution aus der oxydativen Auf- 
spaltung zu Phenyloxanthron (III) liervorgeht, entsteht ein Gemisch zweier isomerer 
KW-stoffe vom F. 218° (a-Korper) bzw. F. 154° (Zers., /3-Kórper). Die Umwandlung 
beider incinander kann mit Eg., Acetylchlorid oder Ameisensaure erfolgen. Fiir den 
a-Kórper ergibt sich die Konst. IV eines 9-Benzhydryliden-10-phenyl-9,10-dihydro- 
anthracens, fiir den /3-Kórper V eines 9-Benzhydryl-lO-phenylanthracens; nur der 
^-KW-stoff gibt ais chinoides Anthracenderiv. mit Trinitrotoluol eine tieforange Schmelze

H.C., •C-C.JL H<C» • C • C«H< H.G.-C-C.H,
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u. in Lsg. intensive Fluorescenz. Nur die a-Verb. zeigt die auch dem analog gebauten I 
eigentiimliche Thermochromie. V addiert 2 Atome Na (zu VI); in IV wird das 10-standige 
H-Atom in Ubereinstimmung mit bekannten Tatsachen durch Metali ersetzt (VII). 
Bei der Oxydation mit Cr03 in Eg. liefern beido KW-stoffe wechselnde Mengen von 
Anthrachinon u. Phenyloxanthron (III), was auf Isomerisation durch den sd. Eg. 
zuriickzufuhren ist. — Vf. schliigt sta tt der bisherigen Bezeichnung Transannular- 
isomerie den Namen Transanellarisomerie vor, der an schon bekannte Bezeichnungen 
ankniipft u. korrekter ist.

V o r  s u c li e. Hydrazon des Benzhydrylidenanlhrcnis (I), C29H20N2. Aus I (Darst. 
nach PADOVA [C. 1910. I. 1722], F. 208° unter Rubinrotfarbung, mit H2S04 ticf- 
smaragdgriine Farbung), aus Propylalkohol Drusen von Nadeln, F. 178°. — 9-Benz- 
hydryliden-10-oxy-10-plienyl-9,10-dihydroanthracen, C,3ir„,0 (II). Aus I u. C9H5MgBr. 
Aus Propylalkohol Prismen vom F. 221°, H2S04-Rk. braungelb. Oxydation gibt 
Phenyloxanthron (III), Blattehen vom F. 209—210°. 9-Benzylidenanthron (auBer der 
bekannten, in citronengelben Nadeln krystałlisierenden Modifikation vom F. 115° 
existiert eine polymorphe, rótliche Prismen vom F. 121°) u. Methylenanthron liefern 
mit CcH5MgBr auffallenderweise nur Anthrachinon. — 9-Benzhydryl-10-phenylanthracen, 
C33H24 (V). Aus II mit AmeisensiŁure u. Na-Formiat neben IV. Aus Propylalkohol 
oder Methylathylketon dreiseitige Prismen, F. 154/155° (Zers.). Die bernsteingelbe 
Farbę laBt sich wie in einigen ahnlichen Fallen durch Behandlung mit Pd u. H 2 in 
propylalkoh. Lsg. entfernen, wobei ebensowenig wie bei IV oder Phenylmethyl- 
anthracen (vgl. S c h le n k  u. B ergm ann, C. 1928. II. 888) Hydrierung eintritt. 
9-BenzhiJdryliden-10-plienyl-9,10-dihydroanthracen, C33H24 (IV). Neben dem vorigen. 
Aus Propylalkohol farblose dreiseitige Prismen, F. 218° unter Farbvertiefung. H2S04 
farbt in der Kalte griinstichig braungelb, in der Hitze smaragdgriin, wahrend V in 
der Kiilte nicht, in der Hitze wie IV gefarbt wird. — 10-Phenyl-9-benzhydryl-9,10- 
dihydroanłhracen, C33H20. Aus V durch Na-Addition zu (ATI) u. Hydrolyse. Aus 
Propylalkohol rechteckige Stabe, F. 217°. Bei der Einw. von Na auf IV entsteht 
ein in Ather unl., scharlachrotes, alkaliorgan. Prod. (VII), das bei der Hydrolyse unter 
Umlagerung V ergab. — 9-Bcnzhydryl-10,10-diphe?iyl-9,10-dihydroanthracen, C39H30 (IX). 
Aus 9-Benzhydryliden-10,10-diphenyl-9,10-dihydroanthracen (VIII) durch Na-Ad
dition (goldbraune Lsg.) u. Hydrolyse oder durch Einw. von Diphenylbrommethan 
auf das Na-Spaltungsprod. X des 10,10-Diphenyl-9-methoxy-9,10-dihydroanthraeens 
(XI). Aus Essigsaureanhydrid oder Nitrobenzol. Prismen vom F. 276°. (Ber. Dtsch. 
chem. Ges. 63. 1037—44. 7/5. 1930. Berlin, Univ.) Bergm ann.

F. Arndt, Umwandlung des Oxindoncarbonsaurcesters in einen N  aphtlialincarbon- 
sdureester. (Vgl. A r n d t , E is t e r t , E n d e r , C. 1929. I. 1004.) Die von H a n t z sc h  
u. Cz a p p  (C. 1930. I. 2250) beschriebene Umwandlung ist wie folgt aufzufassen: Das 
CH2 des Diazomethans lagert sich an die Ketogruppe des Oxindonesters an, dann 
wandert das benachbarte Ring-C an das CH2, das entstandene cycl. CH2-CO enolisiert 
sich, u. dies neue Hydroxyl wird vom Diazomethan methyliert. (Ber. Dtsch. chem. 
Ges. 63. 1180. 7/5. 1930.) A r n d t .

Gilbert T. Morgan und James Wilfred Cook, Aromatische Stibinsauren m it 
Phenyl- und Cliinolylradikalen. Nach vergeblichen Verss., das angeblich von B r a h -  
M a c h a r i  (Indian Journ. med. Res. 10 [1922]. 610) isolierte, dem Tryparsamid ent- 
sprechende Na-Salz der N-Phenylglycinamid-p-stibinsaure herzustellen, wurde m-Amino- 
phenylstibinsaure, die bedeutend bestandiger war ais das p-Isomere, mit Chloracet- 
amid u. -methylamid zur N-Phenylglycinamid-m-stibinsaure (I, R =  H) bzw. dem 
Methylamid (I, R =  CH3) kondensiert. Mit Cyansaure reagierte die Stibinsaure unter 
Bldg. von m-Carbamidophenylstibinsaure (II). 4-Chlor-3-aminophenylstibinsaure tra t 
mit den Acetamiden wahrscheinlich durch Verminderung der Rk.-Fahigkeit der NH2- 
Gruppe in o-Stellung zum Cl-Atom nicht in R k.; die entsprechende 3-Nitroverb. kon- 
densierto sich jedoeh mit Piperidin leicht zur 3-Nilro-4-piperidinophenylstibinsaure, 
die mit Fe(OH)„ zur 3-Aminoverb. red. wurde, mit Athylamin zur 3-Nitro-4-athylamino- 
phenylstibinsaure. Die Behandlung einer wss. Suspension von 3-Amino-4-oxyphenyl- 
stibinsaure mit Acetanhydrid fiihrte zu einer Verb., die im Gegensatz zu den meisten 
aromat. Stibinsauren in W. auBerst ll. ist u. wahrscheinlich das 3-Acelylderiv., moglicher- 
weise aber auch ein durch innere Kondensation gebildetes Benzoxazolderiv. (HI) darstellt. 
Die Chinolin-5-, -6- u .  -8-stibinsauren w u r d e n  nach der BART-ScHM lDTschen Rk. 
aus den entsprechenden Aminochinolinen synthetisiert u. iiber die Slibinchloride 
gereinigt. Beim Verdunsten einer verd. Essigsaurelsg. der Chinolin-8-stibinsaure
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konnto eine wasserl. Modifikation erhalten werden, die wahrseheinlich ein durch 
innere Neutralisation gebildetes Salz darstellto, da die isomeren 5- u. 6-Verbb. nicht 
auf diese Weise reagierten. Samtliche hergestellten Verbb. zeigten gegen Trypanosoma 
eąuipcrdum nur schwache trypanocide Wrkg.

Sb03H2
>lN H -C H a-CO-NHR ^ N n H-CO-NH, m

^  N
Sb03H, IsbO.,!!, ^ ____t.Q H 3

V e r s u c h e. m-Carbamidophenylstibinsdure, C7H90,,N,Sb (II). Durch Lósen 
von m-Aminophenylstibinsaure in n. HC1, Neutralisieren mit NaOH u. Zufiigen von 
Essigsaure u. einer konz. wss. Lsg. von KCNO bei 0°. WeiBes amorphes Pulver, das 
sich beim Erhitzen ohne zu sehmelzen zers. Na-Salz. Amorphes Pulver. M. L. D. =  25 
[Minimum der letalen Dosis in mg auf 20 g Maus]. — N-Plienylglycinamid-m-stibin- 
sdure, C8Hu 0 4N2Sb (I, U =  H). Durch Erhitzen einer Lsg. von m-Aminophenyl
stibinsaure u. Chloracetamid in NaOH auf 90°. WeiCes amorphes Pulver, 11. in verd. 
Alkali oder uberschussiger verd. Mineralsaure, unl. in verd. Essigsaure. Mit NaN02 
in HCl-Lsg. gelatinóses Nitrosamin. Na-Salz, amorphes Pulver, 11. in W. M. L. D. =  20.
— N-Phenylglycinmethylamid-m-stibinsdure, C9H130 4N2Sb. Mit Chloracetmethylamid. 
Na-Salz. M. L. D. =  30. — p,p'-Diacetaminodiphenylantimon(III)-hydroxyd. Durch 
Kochen von p-Acetammophenylantimon(III)-ch.lorid]iydrochlorid in verd. NaOH. 
Bei Oxydation u. Verseifung Bldg. der Diaminostibinsaure, dio bei Behandlung mit 
Chloracetamid nut Anilin u. harzige Prodd. lieferte. — 3-Nitro-4-piperidinoph'e>iyl- 
stibinclilorid, Hydrochlorid, CnH i:l0 2N2Ci4Sb, HC1. Aus 4-Chlor-3-nitrophenylstibin- 
saure u. Piperidin in A. durch Kochen. Earbloses Pulver, Zers. bei 185—187°. —
3-Nilro-4-piperidinoplienylslibinsaure, Hydrochlorid, CuH150 6N2Sb, HC1. Orangefarbe- 
nes, amorphes Pulver. Freie Saure, Cn H150 5N2Sb. Orangefarbenes amorphes Pulver.
— 3-Amino-4-piperidinophenylstibinsiiure, CnH170 3N2Sb. Durch Red. der Nitro- 
yerb mit Fe(0H)2. Graues Pulver. Na-Salz. Wl. in W. — 3-Nitro-4-athylamino- 
phenylstibinchlorid, C8H0O2N2Cl.,Sb. Aus 4-Chlor-3-nitrophenylstibinsaure mit Athyl- 
amin bei 120—130° u. Behandlung des Rohprod. mit konz. HC1. Mikrokrystallines 
Pulver. Bei der Hydrolyse mit W. sofortige Bldg. def orangefarbenen 3-Nitro-4-athyl- 
aminophenylstibinsaure, C8Hn 0 5N2Sb. — 3-Nilro-4-methylaminophenylstibinchlorid, 
Cj^OjNjCljSb. Analog vorigem mit Methylamin. — Acelylierle 3-Amino-4-oxy- 
phmylśtibinsiiure, C8H80 4NSb, H20  (3-Acetylverb. bzw. LU). Mit Acetanhydrid aus 
de? Saure. Weifies amorphes Pulver. In  W. iiuBerst 11. mit saurer Rk., unl. in Aceton, 
A. oder Eg. M. L. D. =  10. —- Chinolin-5-stibinsau.re, C9H80 3NSb. Aus 5-Amino- 
chinolin durch Diazotiercn u. Zersetzen der Diazolsg. mit NaOH u. Na-Antimonit. 
Pulver, swl. in den meisten Lósungsmm., maCig 1. in Eg., 11. in verd. Sauren oder 
Alkali. Na-Salz. LI. in W. M. L. D. =  1,8. — Chinolyl-5-stibinchlorid, Hydrochlorid, 
C9H7NCl5Sb. Mikrokrystallines Pulver, P. 222°. — Chinolin-6-stibinsaure, C9H80 3NSb. 
Aus 6-Aminochinolin. Na-Salz. Strohgolbcs Pulver, 11. in W. oder A. M. L. D. =  3,6.
— Chinoli/l-6-stibincldorid, Hydrochlorid, C9H7NCl5Sb. Mikrokrystallines Pulver, F. 237°.
— Chinolin-8-stibinsdure, Ć9H80 3NSb. Aus 8-Aminochinolin. a) W.-unl. Form:
hellbraunes Pulver, zl. in CH3OH, 11. in verd. Sauren, in NaOH nur im UberschuB 1. 
b) W.-l. Form: hellbraunes Pulver, 11. in W. — Chinolyl-8-slibinchlorid, Hydrochlorid, 
C9H7NCl5Sb. Schmale, braune Nadeln, Zers. bei 200—210°. (Journ. chem. Soc., 
London 1930. 737—45. April. Teddington, Middleses, Res. Lab.) P o e TSCH.

Jam es H. C. Smith und H. A. Spoehr, Carotin. I. Das Sauersłoffdquivalenł, 
bestimmt miłtels Kaliumpcrmanganat in pyridinischer Losung. Vff. schlagen vor, 
das Sauerstoffaquivalent (Oxydationszahl nach K u h n ) ungesatt. Yerbb. mittels 
KMn04 in Py. zu bestimmen, wofiir sie ein Standardverf. angeben. Fiir Carotin wird 
das Sauerstoffaquivalent 41,97 angegeben. (Journ. biol. Chemistry 86. 87—92. 
Marz 1930. Stanford Univ., California.) B e r g m a n k .

Chika Kur oda, Die Konstitulion des Carthamins. I. Inhalt deckt sich mit den 
bereits C. 1929. I. 1949 u. C. 1929. II. 431 referierten Arbeiten. Aus dem Versuchs- 
teil ist nachzutragen: Carthamin, C21H20O10 (I, Konst.-Formehi vgl. 11. cc.). Durch 
Extraktion von Handelscarthaminpaste mit Pyridin u. Konzentrieren der Extrakte 
unter Termindertem Druck. — Isocarthamin, C21H220 11 (YHI). Aus rohem Carthamin 
durch Digerieren mit W. u. HC1. Aus CH3OH gelbe Nadeln, F. 228°, krystallisierte



mit 2 Moll. W. Beim Erhitzen auf 100° unter yermindertem Druck Bldg. einer braunen 
Substanz, die unter gleichen Bedingungen aus I  erhalten wurde. Zers. yon I u. VIH 
mit li. verd. HC1 lieforte ein schwarzes, amorphes Pulver, aus dem mit Phenylhydrazin 
Olucosazon (F. 206°) isoliert werden konnte. — Dihydrocarihamin. Durch Red. von
I  in Ggw. von Palladiumschwarz. Gelbc Nadeln, unl. in Bzl. u. Chlf., zll. in Aceton, 
sil. in CH3OIL —• Garlhamidin, C15Hi20„-H20  (II). Durch Zers. von I  oder VIII mit, 
einer 9%ig. H3PO,,-Lsg. auf dem W.-Bad u. Extraktion des erhaltenen Krystall- 
kuchens mit Chlf. BlaBgelbe Nadeln mit 1 Mol. H 20, F. 218°. LI. in Aceton, CH3OH, 
Eśsigsaure u. Athylacetat, wl. in PAe., Bzl., Chlf. u. k. W. — Isocarlhamidin, C15HI2Ol! 
(HI). Aus dem Ruckstand des vorigen durch Lósen in Aceton. Aus verd. A. gelbe, 
wasserhaltigo Prismcn, F. 240°. — a.-Acetylcarthamidin, CI5H80 8(CH3-C0)4 (IV). Aus 
einer Suspension von II in Acetanhydrid mit einer Spur H 2SO.,. Aus CH3 • OH Prismen,
F. 158°. Sil. in Chlf., Bzl. u. Aceton, zll. in A. u. CH3OH, wl. in W. — Acelylisocartha- 
midin, C15H sO0(CH3-CO)4 (VII). Analog vorigem aus III. Seidige Nadeln, F. 179°. 
LI. in Bzl., Chlf. u. Aceton, wl. in CH3OH, unl. in W. — jl-Acetylcarthamidin, 
C15H70 6(CH3 C0)6 (V). Aus I, W.-freiem Na-Acetat u. Essigsaureanliydrid bei 125 
bis ISO0. Aus CH3OH groCe Rhomben, F. 142°. LI. in Chlf. u. Aceton, wl. in k. CH3OH 
u. A. V konnte auf gleiche Weise aus III, IV u. VII erhalten werden. — y-Acetyl- 
carthamidin, C25H20OIO (VI). Wie die /?-Verb. bei 140—150°. Aus CH3OH Krystalle 
yom F. 178°. Ebenfalls aus HI, IV u. VII. (Journ. chem. Soc., London 1930. 752—05. 
April. Romagome, Tokyo, Inst. of Pliysical and Chem. Res.) POETSCH.

Chika Kuroda, Die Konsłitution des Carthamins. II. ft-Carthamidinpantamethylatker 
und seine Synłhese. (I. vgl. vorst. Ref.) (Journ. chem. Soc., London 1930. 765—67. 
April. Komagome, Tokyo, Inst. of Physical and Chemical Research. — C. 1929.
II. 432.) P o e Ts c h .

M. Nierenstein, Die Konstitution des Catechins. X . (IX. vgl. C. 1926. II. 1419.) 
Zur Herst. von Catechu yerwendet man nur das Kernholz von Acacia Catechu Willd., 
A. Catechuoides Benth. u. A. Sundra D. C., weil allgemein angenommen wird, daB 
die ubrigen Pflanzenteile kein Catechin enthalten. Dieso Annahme wurde durch Unters. 
von SpUntholz, Rinde u. jungen Zweigen der genannten Acaciaarten bestatigt. Der 
Catechingeh. des Kernholzes nimmt mit der Annaherung an die Medulla zu, so daB 
man Catechin ais Endprod. des Stoffwechsels u. Umwandlungsprod. einer anderen 
in der lebenden Pflanze yorkommenden Substanz betrachtcn kann. Diese Annahme 
wurde durch den Nachweis von l-Leukomacluringlykolatlier (II) in den jungen Zweigen 
von A. Catechu Willd. bestatigt. Der Zusammenhang dieser Verb. mit Acacatechin (I) 
u. Isoacacatechin (III) liegt auf der Hand. — II gibt mit Diazomothan einen Tetra- 
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| / \ , C H ,
JCHOH

CH • C6H3(OH).23'ł HO C(OH)-C6H3(OH)2
HO , < > ,  ■ O • CH2 • CH2 • OH CHsO • O • CH2 • CH2 • OH

CH(OH)-C0H3(OCH3):
'CH(OH) • CaH3(OH)2 CH30'

methylather, dem man infolge der ge-
C H jO -^ ^ i-O H  ringeren Rk.-Fahigkcit der aliphat. OH-

no/noTT \ n  t t  ,r\nu  \ Gruppcn Formel IV zuschreiben kami.• o u (u o u 3)-o0H;i(ubH3)2 Aug 1]t oder Iy  erhiŁlfc man mit CH__j u
q jj Q Ag20  den Hexamethylather, der bei der

3 Hydrolyse Pentamethylleukomaclurin (V)
u. Glykolmonomethyliither liefert. Beim Erhitzen von II mit Acetanhydrid entsteht 
Pentaacetyl-l-acacatechin (Pentaacetat von I), ein neucr Beweis fiir die Konst. des 
Acacatechins u. fiir die vom Vf. (C. 1920. III. 843) aufgestcllte Catechinformel. Auf- 
fallenderweise erhiilt man bei der Umwandlung von II in Pentaacetylacacatechin 
nur e i n  Stereoisomeres, obwohl ein neues asymm. C-Atom auftritt. Man muB an- 
nehmen, daB das andere Stereoisomere nur in Sehr geringen Mengen auftritt (M e i s e n - 
HEIMER u. M il l s , Priyatmitt. an den Vf.).

V e r s u c h e. l-Leukomacluringlykoldlher, C15H 160 ; (II). Aus 850 kg Zweigen 
von Acacia Catechu wurden insgesamt 182 g Rohprod. u. 114 g Reinprod. isoliert.

XII. 1. 234
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Mkr. Nadeln aus verd. Essigsaurc. Enthalt lufttrockcn 4 H 20, gibt iiber CaCl2 2 H20, 
iiber P20 6 bei 100° alles W. ab. F. 198°; bei 170—180° sch,wacho Dunkclfiirbung. 
LI. in YV., A., Aceton, A. FeCl3-Rk. in W. griin, Pkloroglucinprobo tiefrot. [a]c19 =  
—62,57° (in W.); —41,59° (in A.); [cc]d18 =  —11,48° (in Aceton). Tetramethylather,
C,,jH210 7 (IV). Aus I  u. Diazomethan. Nadeln aus A. F. 147rf. Unl. in W., 1. in organ. 
Mitteln. Gibt in A. keine FeCl3-Rk. [a]n19 =  —36,40° (in A.); [oc]d1s =  —22,20° 
(in 50%ig. Essigsaurc). Hexamelhylather, C2]lH280 7. Aus II oder IV mit CH3J  u. 
Ag20. Nadeln aus A. oder Bzl.-Lg. F. 97°. Unl. in W., 1. in organ. Fil. [a]c10 =  
—63,40° (in A.), —35,99° (in Aceton), [a]D17 =  —74,55° (in CCI,). Hydrolyso des 
Hexametkylatkers gibt Glykolm.onomelhyla.ther (Uberfuhrung in Triphenylmelhyl- 
fł-methoxydthylather, C22H220 2, Nadeln aus A., F. 104°) u. Pentamelhylleukomaclurin 
(Uberfuhrung in Hexamethylleiicomaclurin, C13H2.,Oc, Nadeln aus A., F. 103°). Ko- 
STANECKI u. L a m pe  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 39  [1906]. 4021) haben fur Hexa- 
methylleukomaclurin F. 94—96° angegeben; Vf. hat indessen an einem Priiparat 
aus Maclurin ebenfalls 103° gefunden. — Pentaacelyl-l-acacalechin, C25H24Ou (Acetat 
vonI). Aus II  u. sd. Acetanhydrid. Nadeln aus A. F. 151°. [a]o21 = —12,0°. (Journ. 
Amer. ckem. Soc. 52 . 1672—-76. April 1930. Bristol [England], Univ.) OsTe r TAG.

Hermann Paal, tlber die Spallbarkeit der Lecithine. Dio Warme-, Hydrolyse- u. 
FermentwTkgg. auf Eigclblecitkin Merck werden untersucht. Ais Gradmesser der 
Lecitkinspaltung dienten Ckolin- u. freie Fettsaurebestst. Lecithin ist in der Warme 
vollstandig hydrolyt. spaltbar, wobei Cholin nicht weiter Terandert wird. Es werden
3,78% freies u. 9,27% gebundenes Cholin gefunden. Pankreaslipase bewirkt in 
Glycerin u. Wasseremulsionen keino Spaltung trotz Ggw. von Aktivatoren u. opti- 
malem pg; dagegen in alkok. Medium. Bei Organanalyson auf freies Ckolin soli in 
der Kalte gearbeitet u. das Lecithin friihzeitig mit PAe. eliminiert werden. (Biochem. 
Ztschr. 2 1 1 . 244—51. 1929. Heidelberg, Med. Univ. Poliklinik.) H e r r m a n n .

L. R. Cerecedo, tlber die Flavianate einiger Nu.clc.ine. Die Fkmansaure leistete 
niitzlicke Dienste zur Darst. von Nucleinen, insbesondere von Cytidin aus Hefe. 
(Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 108—09. Nov. 1929. Berkeley, Divis. of Biochem., 
Uniy. of California Medic. School.) W a d e h n .

P. A. Levene und Erik Jorpes, Eine Methode der Trennung von Ribopolynucleo- 
łiden und Thyinonudeinsaurc und uber die Bedingungen einer qiiantitativen Trennung 
der Purinbasen von den Ribopolynucleotiden. Im AnschluC an Verss. von JORPES 
(Acta med. Scandinaviea 68 [1928]. 503) wird eine Methode angegebon, Ribopoly- 
nucleotid von Thymopolynucleotid zu trennen, wofiir die Fiillbarkcit einer 10%ig. 
wss. Ribonucleinsaurelsg. durch uberschiissigen Eg. benutzt wird. — Ferner wird 
ein Verf. fiir die Isolierung von Ouanin u. Adenin aus Ribonucleinsaure mitgeteilt: 
Guanin fallt aus der alkal. Lsg. seines Chlorhydrats mit Eg. sofort aus, Adenin bleibt 
in Lsg. u. kann ais Pikrat abgesckieden werden. Wakrend das Verkaltnis Guanin 
zu Adenin in der Hefenucleinsaure 1: 1 ist, war es in einem Praparat aus Pankreas
3,3: 1, in einem anderen 4,6: 1. Bei partieller Hydrolyse konnte aus der — vorliiufig 
nock nickt aufgeklarten — Ribonucleinsaure Guanosin u. Adenosin isoliert werden 
(Journ. biol. Chemistry 86. 389—401. Marz 1930. New York, Rockefeller Inst. for 
Med. Res.) B e r g m a n n .

E. Biochemie.
E 3. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

W. E. Brenchley, Der Plwspliatbedarf der Oerste in verschiedenen Wachslums- 
perioden. Gcrstenkeimlinge werden mit fl. Nahrbćden mit u. ohne PO.r Zusatz ge- 
ziichtet. Wird den Keimen in den ersten vier Wochen P 0 4 gegeben, so erfolgt die 
Bestockung u. das Wackstum in der ganzen Wackstumsperiode gleick den Pflanzen, 
die dauernd P 0 4 bekommen, nur der Gek. der Trockenernte an P 0 4 ist geringer. Wird 
in den ersten Wocken kein PO,, gegeben, so kann die Pflanzo bei vierwochentlichem 
P 04-Mangel nicht mehr zu n. Wachstum zuriiekkekren. Wird P 0 4 fruker zugefuhrt, 
so kann, je kiirzer die P 0 4-Mangelzeit war, die Bestockung, das Wachstum u. die 
Ernte in n. Weise erfolgen. (Ann. Botany 43. 89—110. 1929. Sep.) Me i e r .

Julius Stoklasa, Uber den Einflufi des Jodions auf das Waclistum und die Zell- 
vermehrung der Halophyten. Zum Beweis, daB das Jod einen unentbehrlichen Faktor 
fiir den Aufbau neuer lebender Pflanzenmasse der Halophyten darstellt, werden die 
exakten Verss. an Beta vulgaris mitgeteilt. Wie fiir die andern biogenen Elemente
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ist aucli fur J  dic Resorption im Beginn der Entw. der Pflanze am intensivsten. Dio 
Menge des verfiigbaren J  iibt einen groBen EinfluB auf den gesamten Entwicklungs- 
rhythmus der Pflanze aus. Der Saft J-armer Pflanzen besitzt bedeutend groBere 
Aciditat gegen J-reiche. Im ersteren waren auch viel groBere Mengen Oxalsaure nach- 
weisbar, da das J  EinfluB auf die Bldg. des OxalsiŁure verarbeitenden Enzyms hat. 
Hyperjodierte Pflanzen enthalten groBe Mengen Furfuroide, entwickeln sich schlecht 
u. sterben ab. Beziehungenzum Hyperthyreoidismus ? (Biochem. Ztschr. 211. 213—28.
1929. Prag, Biochem. Abtlg. d. staatl. Versuchsstation.) HERRMANN.

Gabriel Bertrand und L. Silberstein, Relative Bedeutung von Schwefel und 
Phosphor bei der Emahrung der Pflanze. (Compt. rend. Acad. Sciences 189. 1045—49. 
9/12. 1929. — C. 1930. I. 2433.) T r e n e l .

G. Mezzadroli und E. Vareton, Wirkung der ultravióletten Strahlung auf die 
Keimung der Samen und das Wachslum der Pflanzen. Die Ultraviolettstrahlung von 
kurzer Wellenlange (weniger ais 3000 A) hat auf Keimung u. Wachstum einen sehad- 
lichen EinfluB. Die WOOD-Strahlen (A =  3300—3900 A), die bei Samen u. Pfliinzchen 
eine starkę Fluorescenz erzeugen, haben wahrend der ersten Tage der Entw. eine 
gunstige Wrkg. (C. 1930. I. 3167), wahrend die gesamte Ultraviolettstrahlung einer 
Hg-Quarzlampe selbst bei kurzer Bestrahlungsdauer ungunstig wirkt, wenn Samen 
u. Pflanzen auf kurze Entfernung (10—15 cm) ausgesetzt werden. Werden Samen 
u. Pflanzen in 50 cm Entfernung in schrager Richtung von der Lampe bestrahlt, so 
wird bei kurzer Exposition (1—5 Min.) ein stimulierender, bei Bestrahlungszeit iiber 
5 Min. ein ungiinstiger Effekt beobachtet. (Atti R. Accad. Lincei [Roma], Rend. 
[6] 11. 316—21. 2/2. 1930.) B e h r l e .

Walter Goeters, Der gegenivdriige Stand der Bodenbakteriologie. II. Mitt. Bindung 
des molekularen Stickstoffs durch Mikroorganismen, die in Symbiose mil hóheren Pflanzen 
leben. (I. Mitt. vgl. C. 1930. I. 1632.) Besprechung der wichtigsten Arbeiten iiber 
Stickstoffassimilation. (Fortschr. d. Landwirtsch. 5. 238—40. 1/4. 1930. Jena.) H e i n r .

A. Corbellini und B. Gregorini, Die Bildung von Kojisaure aus Kohlenhydraten 
durch Einwirkung von „Aspergillus flavus“. Das japan. Wort Koji bezeichnet eine 
Kultur von Aspergillus oryzae auf gedampftem Reis, mit der das alkoh. Getrank Sake 
hergestellt wird. Vff. untersuchten dio Fermentwrkg. von Aspergillus flamis auf ver- 
schiedene Kohlenhydrate (Starkearten, Inulin, Saccharose, Glucose, Fructose, Ara- 
binose, Xylose) u. auf Glycerin, dabei entstand stets 2(6)-Oxymethyl-3-oxy-y-pyron, 
das mit der von YABUTA (vgl. C. 1924. I. 2603) untersuchten Kojisaure ident. ist. 
Die verschiedencn Stamme von Aspergillus flavus haben starkero Fermentwrkg. ais 
Aspergillus oryzae. I I aw ort1!! (vgl. Die Konst. der Zueker, London 1929) nimmt an, 
daB die Wrkg. der Sckimmelenzyme in einer einfachen Oxydation u. Dehydratation 
des Glucosemol. besteht, dagegen spricht die Bldg. der Kojisaure, die sowohl aus Glu
cose, wie aus Glycerin, Pentosen u. Fructose entstehen kann. Wahrscheinlich bildet 
sich der Pyronkern durch Synthese aus Substanzen mit 3 C-Atomen, die den Oxy- 
dationsprodd. des Glycerins entsprechcn, u. bei der Zerstórung der Kohlenhydrate 
entstanden sind. Eine ahnliehe Rk. zeigt sich bei den Aldehyden unter Einw. des 
Enzyms Carboligase. (Gazz. chim. Ital. 60. 244—56. Marz 1930. Mailand,
Univ.) W r e s c h n e r .

A. Stepanow und A. Kusin, Wirkung des Hefenenzyms auf Glyoxylsaure. Bei 
Einw. von Hefenmacerationssaft auf Glyoxylsaure verschwand dio Glyoxylsaure 
innerhalb 3 Tagen unter Bldg. von C02, Acetaldehyd, Glykolaldehyd, Glykol-, Oxal-, 
Oxyoxobernstein- u. Apfelsaure. Oxal- u. Glykolsaure wurden in aąuimolekularen 
Mengen gefunden, woraus Yff. auf eine oxydoreduktive Bldg. aus Glyoxylsaure 
schlieBen. Ihre Gcsamtmenge botragt 15—21% der angewandten Glyoxylsaure. 
Dio Entstchung von Oxyoxobernsteinsaure (I) wird zuruckgefiihrt auf Benzoin- 
kondensation von Glyoxylsaure 2 CHO'COOH =  COOH-CHOH-CO‘COOH durch 
das in der Hefe vorhandene Ferment Carboligase (N euberg , C. 1921. III. 44) u. 
die Bldg. von Glykolaldehyd auf carboxylat. Spaltung von I. Die Ggw. yon Apfel
saure u. Acetaldehyd wird damit erklart, daB durch Red. von I  Oxalessigsaure COOH- 
CH2-CO-COOH intermediar gebildet wird, die teils durch Red. Apfelsaure (M ayer,
C. 1925. II. 64) u. teils durch carboxylat. Spaltung Acetaldehyd (N eu b erg  u . G o rr,
C. 1925. I. 1217) liefert. — Formaldehyd, Methylalkohol u. Brenztraubensaure wurden 
auch nicht in Spuren gefunden. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1147—53. 7/5. 1930. 
Moskau, I. Univ., Labor. f. organ. Chem. d. Mediz. Fakultat u. wissenschaftl. Forsch- 
Inst. f. Chem.) K obel.

234*
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E 4. Tierchemie.
Gabriele Monasterio, tlber Tryptoporphyrin. Wcitere Mitt. (I. vgl. C. 1927.

II. 2677.) Bei lang dauernder trypt. Verdauung von Oxyhamoglobin aus Pferdeblut 
wurden rote Abkómmlinge des Blutfarbstoffes ohne das Absorptionsspektrum beob- 
aehtet. Der Farbstoff zeigt im Gegensatz zum Hamatin sehr niedrigen Fe-Geli., der 
sich auch durch sehr lange Verdauung (2 Jahre) nicht weiter senken laCt. Es liegt 
eine Substanz vor, dereń Fe bedeutend fester gebunden ist, wie bei Hamatin. Die 
zur Hcrausnahme des Fe aus Hamatin benutzten Reagenzicn sind gegen diesen Kórper 
wirkungslos. Es konnen sogar unter Steigerung des Fe-Gehaltes Prodd. erhalten 
werden, dereń Fe-Geli. sich dcm des Hiimatins nahert, die aber keinerlei Spektrum 
zeigen. Damit liegt ein neuer Beweis vor fiir die Anschauung, daB das Fe im Hamo- 
globin in zweierlei Form, einer sehr loeker gebundenen u. einer sehr schwer abspalt- 
baren Form vorliegt. (Biochem. Ztschr. 212. 71—79. 1929. Wien, Lab. d. L u d w ig
SPIEG LE R -Stiftung.) HERRMANN.

C. H. Kellaway, Mavis Freeman und F. Eleanor Williams, Die Fraktionierung 
der australischen Schlangengifte. I. Das Gift der Todesotter (Acanthophis antarcticus). 
Versuch einer A.-Fraktionierung der wirksamen Prinzipien. Bei subcutancr Injektion 
ist die A.-l. Fraktion wesentlich tox., sie enthalt eine ahnlieh wie Gurare wirkende 
Substanz, die A. unl. Fraktion enthalt die koagulationsfórdernde Wrkg. des Gifts. 
Hamolyt. Wirkaamkeit ist auf beide Fraktionen verteilt. Bei intravenóser Injektion 
sind beide Fraktionen etwa gleich toxisch. (Austral. Journ. exp. Biol. med. Science 6. 
245—59. 16/12. 1929. Melbourne, Walter and Elisa Hall Institute.) Me i e r .

Sei-ichi Ueno und Haruichi Ikuta, tlber die Zusaimnensetzung ton Olen und 
Fetłen japanischer Vogel. 1. Fett von „H irenjakuB om bycilla  japonica (Siebold). 
Die inneren Organe des Vogels lieferten durch A.-Extraktion ein orangegelbes, wie 
Sesamol riechendes Fett von D.44° 0,89651, iid40 =  1,4590, F. 29—30,5°, SZ. 24,6, 
VZ. 195,8, JZ. 61,7, TJnverseifbares 0,85%- Letzteres gibt mit H 2SO,j in Chlf., CS2 
oder Acetanhydrid Orangefiirbung, ebenso mit SbCl3 in Chlf. Gemischte Fettsauren:
F. 38,5—39°, Neutr.-Z. 204,9, JZ. 62,5. Zerlegt in 32,3% feste u. 67,7% fl. Sauren. 
Erstere: F. 49,5—50°, Neutr.-Z. 206,7, JZ. 26,6. Letztere: D.415 0,8986, nu20 =  1,46 06, 
Neutr.-Z. 194,6, JZ. 86,0. Aus den festen Sauren wurden mittels des Metliylester- 
verf. Palmitin- u. Stearinsaure isoliert; ferner sind wasserlósliche, nach Buttersaure 
riechende Sauren vorhanden. Aus den fl. Sauren wurden 2,1% A.-unl. Bromide (Zers. 
bei 228—229°) erhalten. — 2. Fett von „Mahiwa“, Spinus spinus (Linne). Dem 
yorigen ahnlieh. D.4ł ° 0,89690, nD40 =  1,45 93, F. 27—28..50, SZ. 96,6, VZ. 185,3, 
JZ. 75,2, Unverseifbares 1,12%. Farbrkk. des letzteren ahnlieh ■nie oben. Gemischte 
Fettsauren: F. 36—36,5°, Neutr.-Z. 194,4, JZ. 80,5. 34,8% feste u. 65,2% fl. Sauren. 
Erstere: F. 44—44,5°, Neutr.-Z. 194,8, JZ. 39,5. Letztere: D.41S 0,8978, np20 =  1,46 20, 
Neutr.-Z. 168,0, JZ. 98,8. Palmitin- u. Stearinsaure isoliert, wasserlósliche Sauren vor- 
handen. 3,8% A.-unl. Bromide (Zers. bei 223—224°). (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 33. 76B—78B. Marz 1930. Osaka, Univ.) L in d e n b a u m .

Jean Roche und Paul Reiss, Uber das Pufferungsvermógen des GlasJcorpers 
und iiber die pliysikalisch-cliemischen Eigenschaflen seiner Proteinbeslandleile. Das 
Pufferungsvermógen des Glaskórpers des Auges ist bedingt durch die Gg\v. von HX‘0 3 
u. zweier Proteinsubstanzen. Der isoelektr. Punkt der einen Komponentę, die %  der 
Eiweifistoffe ausmacht, liegt bei ph =  3,5, der der anderen bei 9,5. (Compt. rend. Soc. 
Biol. 1 0 3 . 1154—56. 4/4, 1930.) W a d e h n .

H. O. Calvery, Die Isolierung von Adenosin aus menschlichem Harn. Aus Urin 
(80 1) wurde Adenosin (300 mg) in Anleknung an die Methode von E i ib d e n  u. Zim m e r - 
JIANN (C. 1927. II. 1044) in Form des Pikrats (aus W. F. 182°) u. der freien Base 
isoliert. (Journ. biol. Chemistry 86. 263—66. Marz 1930. Michigan, Ann Arbor.) B e r g .

Hubert Bradford Vickery und Richard J. Błock, Die basischen Aminosduren 
der Wolle. Vff. stellen fest, dafi in der Schafwolle etwa dasselbe Veł'haltnis von 
Histidin 0,66%, Arginin 7,8%, Łysin 2,3% vorliegt, wie im Mensehen- u. Pferdehaar 
(vgl. C. 1929. II. 3167). Das Keratin der drei Prodd. diirfte weitgehend ident. sein. 
(Journ. biol. Chemistry 86. 107—11. Marz 1930. New Haven.) B e r g m a n n .

E s. Tierphysiologie.
Hermann Knaus, Zur Frage der Słandardisation des Corpus-luteum-Extrakts. 

Das Corpus-luteum-Hormon hebt die Empfindlichkeit des Kaninchenuterus gegeniiber
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Pituitrin auf. Eine Extraktdosis enthalt eine Kaninckeneinheit des Hormons, wcnn 
sie, in 4 Teilen (12-std. Intervalle) subeutan injiziert, den Uterus gegeniiber Pituitrin 
unempfindlich mackt. (Klin. Wehschr. 9. 838—39. 3/5. 1930. Graz, Univ.-Frauen- 
klin.) WADEHN.

C. W. Nibler und C. W. Turner, Der Gelialt des TJrins trachliger lluhe an Orarial- 
liormon. Verss. an 34 Kuhen bei verschiedenen Traehtigkeitsstufen ergaben mit zu- 
nehmender Triicktigkeit eine starkę Zunahme der taglicken Hormonaussclicidung, 
wie an einer graph. Darst. gezeigt wird. Dies entspriekt der raschen Zunahme der 
Entw. der Milchdruse in den letzten Stufen der Erstgebarenden u. der Anderung der 
folgenden Milch- u. Butterfettproduktion. (Proceed. Soe. exp. Biol. Med. 26. 882-—84. 
Juni 1929.) Gr o s z f e ł d .

Edward A. Doisy, Clement D. Veler und Sidney Thayer, Die Darstellung 
des krystallisierlen Ovarialhormons ans Schwangerenham. Der Harn wurde mit Oliyenol 
ausgeschiittelt; aus der Óllsg. das Hormon mit h. A. ausgezogen. Der Riickstand vom A. 
wurde wiederholten Umlósungen aus A. +  PAe.-Gemischen unterworfen. Wss. Lsgg. 
wurden durch Extraktion atk. Lsgg. mit NaOH erhalten. Die Krystalle katten 
3000 Ratteneinheiten im mg. Es wurden wohlausgebildete rhomboedr. Krystall- 
plattchen erhalten. Die bei der Reinigung des Hormons aus Follikelsaft bewiihrten 
Methodcn hatten bei der Darst. aus Harn nicht den erwarteten Erfolg. Ob die aus 
Harn dargestellte akt. Substanz mit dem im Ovar gebildeten Hormon absol. ident. ist, 
kann noch nicht mit yólliger GewiBheit bchauptet werden. (Journ. biol. Ckemistry 86. 
499—509. April 1930. St. Louis, Lab. of Biol. Chem., St. Louis Univ. School of 
Med.) W a d e h n .

Edward B. Benedict, Trący J. Putnam und Harold M. Teel, Schnelle Ver- 
anderungen bei Hunden nach Injektion eines sterilen, alctiven Hypophy$envorderlappen- 
extrakts. Nach nur 3-monatiger Injektion des Vorderlappenextraktes waren Ver- 
anderungen besonders an Schilddriise u. am Genitaltrakt deutlich. Die Schilddriise 
hypertrophierte, das Kolloid schwand fast ganzlick. Beim Weibehen hypertrophierten 
Uterus, Vagina u. Ovarien; beim Miinnchen blieben dieHoden klein; sie kamen iiber 
die ersten Anfange der Spermatogenese nicht hinaus. (Amer. Journ. med. Sciences 
179. 489—97. April 1930. Boston.) W a d e h n .

Leslie Frank Hewitt, U ber Hormone des Vorderlappens der Hypopliyse, Mit 
Sand zerriebene frische Vorderlappen der Hypophyse (75 g) wurden mit 100 ecm 0,1-n. 
NaOH ausgezogen, das Ungelóste scharf abgeschleudert, die Lsg. durch SEITZ-Filter 
filtriert. Tagliche Injektion von 1 ccm der neutralisierlen Lsg. brachtc bei jungen 
Ratten sehr starkę Wuclisbeschleunigung, aber keine Veranderung im Ostrus hervor. 
Ebenso hergestellte, aber nicht filtriertc Extrakte beschleunigten das Wachstum stark, 
braeliten aber den Ostrus bei 2 von 3 Yersuchstieren zum Verschwinden. Wurden dio 
Hypophysenvorderlappen mit 0,1-n. HC1 ausgezogen, so entstand ein Extrakt, der 
dieselben biolog. Eigg. hatte, wie der mit NaOH bereitete. Der saure Extrakt wurde 
mit Kaolin behandelt. Das Wachstumshormon wird an Kaolin absorbiert, dio blcibende 
Lsg. hatte keine wachstumsstcigemde Wrkg., erzeugte aber sexuelle Friihreife bei 
infantilen Ratten. — Nach Aussetzen der Zufiihrung wachstumssteigernder Extrakte 
sinkt das Kórpergewicht der injizierten Tiere fiir kurze Zeit scharf ab. Das Wachstums
hormon stimuliert auch die Schilddriise, dereń vermehrte Tatigkeit sich in der Erhóhung 
des Stoffwechsels nach dem Aufhoren der Wachstumswrkg. dokumentiert. (Biochemical 
Journ. 23. 718—25. 1929. London, Hospital, H a l e  u. D ttnn Clin. Lab.) W a d e h n .

Fernand Arloing, A. Josserand und J. Charachon, Iiber die Hinzufiigung 
eines Eisensalzes zu dem zur Behandlung des experimeiitellen Krebses der Maus her- 
gestellten Nebennierenrindenexlrakl. Die Zugabe von einer Eisencitratlsg. zu den akt. 
aus den Nebennieren yon Kaninclien gewonnenen Extrakten (C. 1930- I. 2576) hatte 
keine Wirksamkeitssteigerung zur Folgę. (Compt. rend. Soc. Biol. 103. 1116—17. 
4/4. 1930.) W a d e h n .

G-ulbrand Lunde und K. Wiilfert, Untersuclmngen iiber die jodhaltigen Kórper 
derThyreoidea. n . tlber fraktionierte Ausfdllung mit Eisenhydroxydsol. (I. vgl. C. 1930.
I. 1487.) Durch fraktionierte Fiillung von frischem SehilddriisenpreCsaft mit Eisen- 
hydroxydsol gelang es ais J-reichste Fraktion einen Nd. mit 1,8% J  abzuscheiden. 
(Endocrinologie 4. 401—13. 1929. Stayanger, Stadt. Krankenh., Forschungslab. Nonv. 
Konservenindustrie. Sep.) W a d e h n .

Artur Bier, Der Jodstoffwechsel des Morbus Basedowii some die Erkldrung der 
postoperaliven Reaktion nach Thyreoideklomie. Der nach der Schilddriisenoperation
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bei Basedowkranken auftretende schwere Schock ist auf das plótzliche schnelle Ab- 
sinken des Schilddriiseninkrets im Blnt zuriickzufuhren. Diese Nachkrankheit ist ais 
hypothyroxam. Sclioek zu bezeichnen. Durch Zufiihrung ausreichcnder J-Dosen vor 
u. besonders auch nach der Operation lassen sich diese Schockerscheinungen mildern. 
(Klin. Wchschr. 9. 819—21. 3/5. 1930. Berlin, I. Innere Abt. Krankenhaus am 
Urban.) W a d e h n .

F. B. Flinn und S. M. Seidlin, Parathormon bei der Beliandlung von „Badium- 
vergiflung“. Vergiftungen, die durch unyorsichtiges Umgehen mit radiumhaltiger 
Leuchtmasse entstanden waren. Durcn Behandlung mit Parathormon (E l i L i l l i ) 
sank die Radioaktivitat der betreffenden Personen in 7 Wochen auf etwa die Halfte. 
(Buli. Johns Hopkins Hospital 45. 2G9—75. Nov. 1929. New York.) W a d e h n .

Gulbrand Lunde, Atiólogie und Prophylaxe des endemischen Kropfes. In Kropf- 
distrikten Norwegens werden 40—60 y J  pro Tag von nichtkropfkranken Personen 
ausgeschieden; in einem kropffreien Distrikt 173 y  J  pro Tag. Ais Prophylaxo ist, 
abgesehen von der Jodierung des Speisesalzes, der GenuB von Seefischen zu empfehlen. 
(Amer. Journ. of Sugery 7. 32—38. 1929. Sep.) W a d e h n .

Charles G. Johnston und Erie G. Bali, Verdndcrung der anorganischcn Bestand- 
teile des Panlcreassafles wahrend der anhalte>ide7i Drainage der Ausfiihrungsgdnge. Die 
Verss. an Hunden erstreckten sich bis zu 23 Tagen. Der Geh. an Cl u. Ca im Pankreas- 
saft nalim allmahlich ab, die Bicarbonatkonz. stieg; der Gesamtgeh. an Anionen blieb 
annahernd konstant. Die pu-Werte lagen zwischen 7,16 u. 8,04. (Journ. biol. Chemistry 
86. 643—53. April 1930. Philadelphia, Departm. of Physiol. Chem., School of Med., 
Univ.) W a d e h n .

Ole Bouet, Eine, neue Methode zur IIervorbringung von Pankreassaft fur experi- 
mentelle Unlersuchungen. (Hospitalstidende 71. 475—86. 192S. Sep.) W a d e h n .

Erie G. Bali, Uber die durch Injektion von Saure und Base beeinflufite Zusammen- 
setzung von Pankreassaft und Blutserum. Bei einer Sekretion yon 0,01—0,05 ccm 
Pankreassaft pro Min. sind in ihm 46—63 Millimol H2C03 u. 79—108 Millimol Cl ent- 
halten, bei einer Sekretion von 0,29—0,65 ccm pro Minuto 93—134 H2C03 u. 26—47 Cl. 
Die Summę H,C03 +  Cl bleibt also annahernd konstant. Der pH-Wert bei langsamer 
Sekretion lag zwischen 7,65 u. 8,05, bei schneller Sekretion zwisehen 8,12 u. 8,15. — 
Die intrayenóse Injektion yon 0,5-n. HC1 oder 10%ig. Na,C03-Lsg., die den pn-Wert 
des Serums um 0,1 nach unten oder oben andert, hat prakt. keinen Einflufi auf den pH 
des Pankreassaftes. (Journ. biol. Chemistry 86. 433—48. April 1930. Philadelphia, 
Departm. of Physiol. Chem., School of Med. Univ.) W a d e h n .

Erie G. Bali, Uber die durch Injektion von anorganischen Salzen beeinflufite 
Zusammensetzung von Pankreassaft und Blutserum. Der osmot. Druck des Pankreas
saftes ist gleich dem des Serums. Die Konzz. von Na u. K  sind in beiden Fil. yon glcicher 
Grófie, die intrayenóse Injektion von Na- u. K-Salzen, die den Geh. des Serums an 
diesen beiden Ionen steigert, erhóht auch den Na- u. K-Geh. des Pankreassaftes im 
selben Mafie. Das Pankreasgewebe ist daher fiir diese beiden lonenarten frei permeabel. 
Die kiinstliche Erhóhung des Serums an Mg, Ca, P 0 4 durch intrayenóse Zufiihrung 
dieser Ionen steigert den Geh. des Pankreassaftes an diesen Stoffen nur ganz gering. 
(Journ. biol. Chemistry 86. 449—62. April 1930. Philadelphia, Departm. of Physiol. 
Chem. School of Med. Univ.) W a d e h n .

Ella F. Grove, Uber die antikomplementare Wirkung von Pankreasextrakten. 
Die antikomplementare Wrkg. des Pankreasextrakts Pangestin zeigt sich nur iiber 
eine begrenzte Konzentrationsspanne. Oberhalb einer bestimmten Konz. wird die 
Hemmung stark yermindert. Die Yerdauungsaktiyitat des Praparats besitzt ein der- 
artiges Zonenphanomen nicht. Die Hemmung der Komplementwrkg. durch Pankreas- 
extrakt ist daher nicht der Verdauung einer Komplementkomponente zuzuschreiben. 
(Journ. Immunology 18 . 27—30. Jan. 1930. New York, New York Hospit., Departm. 
of Bacteriol. and Immunol., Cornell Univ. Medic. School.) W a d e h n .

Gunnar Ahlgren, Uber die insulinahnlichen Wirkungen von Morphium wid 
bestimmten Morpliiumderivaten. (Skand. Arch. Physiol. 58 . 153—72. Jan. 1930. 
Uppsala. — C. 1 9 2 7 . II. 287.) W a d e h n .

H. Zwaardemaker und T. P.Feenstra, Die Wiederbdebung des Herzens mittels 
weicher Rdntgenstrahlen, nach dem es durch die Entfemung seiner permeablen Kalium- 
salze zum Stillstand gebracht worden war. (Strahlentherapie 36 . 368—69. 16/4. 1S530. 
Utrecht, Physiol. Lab.) W a d e h n .
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Arthur D. Hirschfelder und Harold N. Wright, Wirkungen vcm Neosalvarsan 
und Mercurochrom auf die ultramikroskopischen Erscheinungen des JBlutplasmas. Im 
Zusammenhang mit Beobachtungen uber die Veranderung der ultramikroskop. dar- 
stellbaren EiweiBteilchen yonEierklar, wird gezeigt, daB die ultramikroskop. siehtbaren 
Teile des Plasmas nicht so aufleuchten wie die des Eierklars, daB sie aber deutlich 
leuchtend hervortreten, wenn das Plasma mit Mercurochrom in Beriihrung gebracht 
wurde, oder wenn 5 Min. nach intravenóser Injektion der Substanz Blut entnommen 
wird. Mercurochrom muB von Blutkolloiden adsorbiert sein, denn es passiert auch 
nicht mehr einen Viscose-Dialysierschlauch, den es in wss. Lsg. ohne weiteres passiert. 
Wss. Mercurochromlsg. farbt Hefezellen, nach Kontakt mit Blut bleibt die Farbung 
aus. Mercurochrom muB die Kolloide — vermutlich die Proteine — so verandem, 
daB sie kórperfremd wirken u. daB der therapeut. Effekt mehr auf einem Reiz eines 
korperfremden Proteins beruht ais auf Desinfektion. Auch nach Neosalyarsaninjektion 
wird das ultramikroskop. Bild des Plasmas in ahnlicher Weise, aber nicht so stark 
verandert, was auch mit den klin. Erfahrungen (naeh Neosalvarsan kein Fieber) iiber- 
einstimmt. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27 . 548—50. Marz 1930. Univ. of Minne
sota, Dep. of Pharmac.) OPPENHEIMER.

T. C. Hunt, Die Wirlcung des Alkohols auf den Blutzucker beim Diabetes mellitus. 
Zufuhr von A. in kleinen Dosen fiihrt manchmal zur Erniedrigung des Nuchternblut- 
zuckers. Gleichzeitige Zufuhr von 50 g Glucose u. A. laBt die Blutzuckerkurve im 
Yerh. zu derjenigen nach 50 g Glucose allein unbeeinfluBt. (Lancet 218. 121—24. 
18/1. 1930. London, St. Mary’s Hospital.) Me i e r .

Jules Freund, Phagocyiose tanninbehandclter Erythrozyten. Rote Blutkórperchen 
vom Schaf wurden mit neutralisierter 0,4—0,l°/oig. Tanninlsg. behandelt, gewaschen u. zu 
Kaninchcnleukocyten gefiigt. Wahrend Vf. anfangs keine Aufnahme der roten Zellen 
in die FreBzellen sah, fand er spater, nach langerer Bebriitung komplette Phagocytose. 
Die Sensibilisierung durch Tannin, die fiir Agglutination u. Hamolyse bestatigt wird, 
betrifft also auch die Phagocytierbarkeit. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 26 . 876—78. 
Juni 1929. Pliiladelphia, H. P h ip p s  Inst.) Sc h n it z e r .

Wyły Mc G. Billing, Wirkung des Oiftes von Crotalus adamanłeus auf die Blut- 
gerinnung. Unterss. mit Trockengift von der Giftschlange C. adamanteus oder <7. atrox. 
Ratten sind gegen dieses Gift weniger empfindlich ais Meerschweinchen. Tódliche 
Minimaldosis 0,025 g pro kg. Die Analyse der gerinnungswidrigen Wrkg. ergab, daB 
diese auf einer spezif. Fermentwrkg. auf Blutfibrinogen beruht (Fibrinogenase), wobei 
ein 1. Protein gebildet wird, das bei 82° gerinnt u. eine nicht nilher definierte Albumose. 
Andere proteolyt. Wrkgg. besitzt das Gift nicht. Cephalin wird durch das Gift unter 
Freiwerden einer Fettsaure zerstórt u. damit auch die Gerinnungswrkg. durch Cytocym 
aufgehoben. Yerss. mit Gewebsfibrinogen fiihrten zu noch nicht deutbaren Befunden, 
indem z. B. Gewebsfibrinogen in vivo durch das Gift unwirksam gemacht wird, aber 
nicht in vitro. Sclbst ungiftige Mengen von Gewebsfibrinogen steigern die Giftigkeit 
des Toxins fiir Ratten. (Journ. Pharmacol. exp. Therapeutics 38. 173—96. Febr.
1930. Cincinnati, Med. coli.) SCHNITZER.

Sheo Nan Cheer, Wirkung von Natriumciłrat auf die Pneumokokkenabuiehr- 
vorgdnge des Kórpers im Hinblick auf die Blultransfusion. Die Verss. ergaben sich 
aus der prakt.-thcrapeut. Yerwendung der Transfusion von Blut, das durch Zusatz 
von Na. citric. ungerinnbar gemacht wird. Versuchsanordnung nach ROBERTSON: 
Zusammenbringen von Serum, Leukocytcn, Pneumokokken u. Immunserum mit 
kultureller Kontro] le der Abtótung. In diesem System schadigen bei kiirzerer Einw. 
0,5°/o Citrat die Immunvorgange nicht, bei 1 °/0 werden sie schon abgesehwacht. Das 
Serum hat eine Art Schutzfunktion. Im Transfusionsyers. erwies sich eine Konz. 
von 0,3°/o im Blut ais unschadlich fiir die Antikórper, im Schutzyers. an der Maus 
eine Konz. von 0,4—0 5%. Diese Konzz. sind durehwegs niedriger ais die bei Blut- 
transfusionen zur Anwendung kommenden. (Journ. Immunology 18 . 187—99- Marz
1930. Peking, Union med. Coli.) Sc h n it z e r .

Hans von Euler und Harry Hellstróm, Ober die Veranderung der Menge der 
Carotinoide bei der Entwicklung des Huhnereies. Die Menge des im Hiihnerei ais A-Vita- 
min fungierenden Carotins vermindert sich nur zu Anfang der Brutperiode (4—6 Tage)
u. bleibt dann bis zum 12. Tag konstant. (Biochem. Ztschr. 2 1 1 . 252—58. 1929. 
Stockholm, Uniy.) H e r r m a n n .

Elisabeth Pomerene und Howard H. Beard, Untersuchungm uber die Er- 
ndlirung der weifien Maus. VI. Die experimenlelle Hervorrufung von Xerophłhalmie.
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Vff. konntcn beobachten, daB bei einer Diat, welche bei Ratten in bestimmtcr Zeit 
Xerophthalmie hervorruft, Miiuse von dieser Erkrankung frei blieben. Ais Fett- 
komponente der Diat wurde „crisco“ verwendet, eine Fettart, wclche techn. aus 
Baumwollsamenól durch teilweise Hiirtung u. schlieBliches Geruchlosmachen im 
Hochvakuum in Dampfatmosphiire hergestcllt wird. Wurde „crisco“ nach 16-std. 
Durchliiftung bei 140° verfiittert, tra t Xerophthalmie auf. Demnach enthalt „crisco“ 
noch gowisse Mengen an Vitamin A. Ferner scheinen Mausc einen geringeren rela- 
tiven Bedarf an Vitamin A zu haben ais Ratten. Bei solchen Verss. mit Miiusen miiBte 
daher das Fett („crisco“) fortgelasscn oder das darin enthaltcne Vitamin sorgfiiltig 
zerstort werden. (Amer. Journ. Physiol. 92. 282—86. 1/2. 1930. Clcveland, Western 
Res. Univ., Dcp. Biochem., School Med.) Sc h w a ib o l d .

C. C. Palit und N. R. Dhar, Langsame und induzierte Oxydalion von Glykogen, 
Lecithin, Cholesterin, Formiatcn, Olealen, Stearałen und einigen Nahrungsmitteln'. 
Schon friiher referierte Arbeiten (letzte Mitt. vgl. C. 1928. II. 2549) werden fort- 
gesetzt, insbesonderc im Hinblick auf dic Frage, welche Substanzklassen am schnellsten 
oxydativ abgcbaut werden u. somit biolog, am. wirksamsten sind. Dabei zeigte sich, 
daB in neutraler Lsg. (bei Ggw. von Cerohydroxyd ais Katalysator) die Geschwindig- 
keit der Oxydation in der folgenden Reihe abnimmt: EiweiB — Eigclb — Starkę — 
Glucose — Butter. Es ergab sich ferner aus Messungen des entwickelten C02, daB 
die in dieser Bezichung untersuchten Substanzcn (Glucose, Glykokoll, K-Oleat, 
Lecithin, Cholesterin, Milch, Eigelb u. EiweiB) im wesentlichen direkt zu C02 ohne 
Zwisclienprodd. abgebaut werden. (Journ. physical Chem. 34. 711—23. April 1930. 
Allahabad, Indien.) BERGMANN.

C. C. Palit, R. K. Kaul und N. R. Dliar, Vergleich der Bedeutung von Sonnen- 
licht, Eisenvorkommen und Vitaminen fiir die Erhaltung der Gesundheit. Bei Ernahrung 
mit Reis u. Gewahrung von Sonnenlicht zeigen Tauben u. Ratten keine Erscheinung 
von Polynouritis. Pflanzliche Materialien, z. B. Tomatcn, zeigen ais Erganzung zu 
poliertem Reis gegeben, geringere Wrkg. ais Sonnenlicht. Kolloide Eisenpraparate 
in sehr kleinen Dosen wirken wie pflanzliche Materialien. Dic Fiihigkeit der letzteren, 
Avitaminoscn zu verhindern, ist deshalb nicht nur auf ihren Vitamin-, sondern auch 
auf ihren Eisengeh. zuriickzufiihren. — Bei der Belichtung von Prodd., wie Chole
sterin oder 01ivenól an der Luft treten nach Ansicht der Vff. Peroxyde auf, die im 
Organismus die Oxydation der zugefiihrten Nahrungsbestandteile yermitteln konnen. 
(Journ. physical Chem. 34. 737—42. April 1930. Allahabad, Indien.) B e r g m a n n .

Frederick F. Tisdall und Alan Brown, U ber die antirachiiische Eigemćhaft 
von beslrahllem Weizen. (Unter technischer Mitarbeit von Ruth Herbert.) Die Ycrss. 
łvurden an einer groBen Anzahl von Vcrsuchstieren (Ratten) mit bestrahltem Weizen- 
schrot (von ganzem Korn) u. bestrahlten Weizenkeimlingen sowie mit im Handel 
erhaltlichem bestrahltem Wcizengebiick angestellt. Dio Art der selbst vorgenommenen 
Bestrahlung wird mitgeteilt. Es wird begriindet, warum die Beobachtung des Ver- 
mogens Rachitis zu verliindern u. nicht ihrer Heilung zugrunde gelegt wird. Zur 
Kontrolle der Wrkg. wurde der anorgan. Blutphosphor u. die Knochenasche bestimmt, 
sowie Róntgenaufnahmen gemacht (Abbildungen). Die bestrahlten Prodd. -wurden 
zu einem gewissen Anteil der rachitogenen Diat beigegeben. Es wurde festgestellt, 
daB diese Prodd. zwar nicht mit gutem Lebertran u. anderen solchen Vitamin-A- 
Tragern gleichgestellt werden konnen, wohl aber die Eigenschaft dieser Cerealien- 
prodd., Rachitis zu erzeugen, durch entsprechende Bestrahlung beseitigt werden 
kann. (Journ. Amcr. med. Assoc. 94. 854—56. 22/3. 1930. Toronto, Univ., Rcs. Labor., 
Subdep. Paediatrics.) Sc h w a ib o l d .

Giuseppe de Nito, ExperimenteUer Beitrag zum Studium der Einwirkung der Salz- 
sdure auf den Organismus bzw. auf das Knocheiisystem. Die p e r o s eingefuhrte HC1 
fiihrt nach einer gewissen Zeit zum Tode der Vers.-Kaninchen, da diese den Ober- 
schuB an Saure zu neutralisieren unfahig sind. Die Knochen der Tiere weisen charak- 
terist. Verśinderungen auf, es handelt sich um eine Osteoporose. Dic SjTnptome, die 
hicr zum Vorschein kommen, sind yerschieden von denen der Osteomalacie u. Rachitis. 
(Riv. Patologia sperimentale 3. 36—43. 1928. Napoli, Univ., Pharmakol. Inst. 
Sep.) R e ic h .

Waro Nakahara, Gewisse Emdhrungsbedingungen beim Tumorwachstum-. Die 
Beziehung zum 7itamin B. Das Wachstum verschiedener bósartiger Tumoren wird 
durch Vitaminmangel nicht wesentlich beeinfluBt. Der Tumor scheint auch fiir sein 
Wachstum kein Yitamin B nótig zu haben, da der Geh. des Ticres an Yitamin B ohne
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Zufuhr dcssolbcn trotz Tumorwaclistums gleich dcm des n. Tieres ist. Auch die Avita- 
minose tritt bei den Tumorticren nicht fruher ein ais bei n. Der Geh. der Tumoren 
an Vitamin B ist gering, Flexner-Johling-Rattencarcinom, Fujinawa-Rattensarkom, 
oder es ist kein Vitamin B vorhanden, Rous-Huhnersarkom. (Journ. Cancer Res. 13. 
363—66. Dez. 1929. Tokyo, The Govern. Inst. for Inf. Disease. Inst. of Phys. and 
Chem. Res.) Me i e r .

Leslie J. Harris, D-Hypervitaminose. Calcium-Phosphorzufv.hr ais be.alinimtnd.tr 
Falclor. Bei iibermafiiger Zufuhr von Vitamin D tr i t t  starkę Verkalkung der Arterien
u. anderer innerer Organe auf. Der Grad dieser Wrkg. ist aber nicht nur vom Uber- 
schufi au Vitamin D abhangig, sondern w d  weitgehend durch den Geh. der Nahrung 
an Ca oder Ca u. P 0 4 bccinflufit, sodaB bei geringer Zufuhr fast keine patliolog. Ver- 
kalkungen, durch Zufuhr von Ca oder Ca u. P 0 4 aber in sehr starkem Mafie auftrcten. 
(Lancet 218. 236. 1/2. 1930. Cambridge, Med. Res. Concil’s Nutrit. Labor.) Me i e r .

Genevieve Stearns und Howard B. Lewis, Der Schwefelsloffwechsel. XVII. Die 
Schnelligkeit der Oxydalion von in den Korper des Kanincliens eingefujirtem Cyslin. 
(XVI. vgl. C. 1929. II. 1423.) Nach Zufuhr per os werden von Cyslin 60—85% 
innerhalb 24 Stdn. zu anorgan. Sulfat oxydiert u. so ausgeschieden. Die vom Darm 
aus bei gesunden Tieren resorbierte Menge Cystin ist demgegeniiber verschwindend. — 
Wird nach subcutaner Zufuhr das Cystin schnell resorbiert, so konnen erheblicho 
Mengen unvcrandert im Harn erscheinen u. die Niere kann geschiidigt werden, so 
dafi der n. S-Stoffwcchsel leidet. Wird es langsam resorbiert, so sind die Verhaltnisse 
ilhnlich irie bei Zufuhr per os. (Journ. biol. Chemistry 8 6 . 93—105. Miirz 1930. Ann 
Arbor, Univ. of Michigan, Med. Lab., Physiol. chem. Lab.) F. Mu l l e r .

Georg Rosenfeld, Das Problem des Lecithins. II. (I. vgl. C. 1930. I. 252.) 
Der Lecithingeh. zweier Huhner betrug nach 8 -tagigem Hunger im Mittel 2,83 g. 
Wurden Huhner 2—3 Wochen bei prakt. leeithinfreier Nahrung gehalten, so betrug der 
Lecithingeh. im Durchschnitt (3 Tiere) 6,26 g, wurde den Tieren zur Grundkost 
(Casein, Starkę, Zucker, Stearinsaure u. Salzgemisch) Gelatine zugelegt, so betrug der 
Lecithingeh. (3 Tiere) 9,02 g (zwischen 4,5 u. 11,8 g). Bei 2 Verss. mit Grundfutter +  
Scrin war der Lecithingeh. 4,88 g. Es wird geschlossen, dafi Lecithin im Hiihnerkorpcr 
synthetisiert wird, u. dafi Gelatine ais Mutterstoff von Cholin dienen kann. (Biochem. 
Ztschr. 218. 48—53. 6/2.1930. Breslau, Inst. f. Pharmakol. Univ. u. Lab. d. Vfs.) W a d .

E. Toenniessen und E. Brinkmann, Uber den oxydativen Abbau der Kohle- 
liydrate im Saugeliermuskel, insbesondere iiber die Bildung von Bernsteinsdure aus Brenz- 
Iraubensaure. Verss. an Kaninchen. Brenztraubensaure geht bei der Durchstrómung 
von Saugetiermuskulatur in Bernsteinsiiure iiber, wobei sowohl HCOOH ais auch 
CH3CHO ais Zwischenprod. sicher ausgeschlossen werden konnten. Da dio Rk. nur 
bei 0 2-Zufuhr zustande kommt, ist anzunehmen, dafi die Brenztraubensaure unter 
Dehydrierung zunachst polymerisiert wird u. dafi das Polymerisationsprod. hydrolyt. 
in Bernsteinsaure u. Ameisensarure zerfiillt. Vff. weisen ferner auf die Bedeutung der 
hydrolyt. Spaltung der a-Ketonsiiuren fiir den Eiweifi- u. Fettstoffwechsel hin. Das 
wirksame Ferment beim Abbau der a-Ketonsauren u. der aus Essigsaure entstehenden 
Glyosylsaure scheint keine Carbosylase, sondern eine Hydrolase zu sein. (Ztschr. 
physiol. Chem. 187. 137—59. 17/2. 1930. Kassel, Landeskrankenh.) Frank .

O. Baudisch und H. v. Euler, Experimentelle Beitrdge zur Kenntnis der Phtlmlin- 
reaktion gewisser Mineralwasser. (Vgl. C. 1929. I. 104.) Die Herkunft u. Zustandsform 
des Fe in Mineralwassern, insbesondere des Maffersdorfer Sauerbrunnens bzw. Weber- 
ąuelle werden eingehend besprochen. Dieses gibt die bekannten Peroxydaserkk. 
auffallend stark, ebenso die von D a v id S 0 N  u . BaUDISCH beim Saratogawasser be- 
schriebene Phenolphthalinrk. Fiir diese ist wahrscheinlich Fe(O) notwendig, doch gibt 
Fe(0)-Carbonat sie nicht. Die „Aktivitat“ ist von anaerobem Arbeiten sehr abhangig. 
Da die Phthalinrk. auch von gereinigtem Hamoglobin, Hamin, Meso- u. Deuterohamin, 
auch in minimalen Konzz. gegeben wird, wird vermutet, dafi es sich bei der Wrkg. 
dieser Quellwasser um organ. Fe-Verbb. handelt, dafi der Ursprung dieser Fe-Kataly- 
satoren biogen ist u. dio unveranderten Bestandteile oxydativ wirksam gewesener 
Zellen darstellt. In  dieśem Fali ware der Ursprung zeitlich naturlich nicht weit zuriick- 
liegend. Es wird weiterhin in Betracht gezogen, ob Stoffe iihnlicher Wrkg. unter hohen 
Tempp. entstehen konnen. Verss., m e aus Fe u. Tierkohle bzw. Blutkohle pcroxydativ 
wirksame Substanzen erhalten werden konnen, werden mitgeteilt. Der Einflufi von 
Cu auf die Phthalinrk. wird beriicksichtigt u. weiter verfolgt. (Biochem. Ztschr. 212. 
149—57. 1929. New York, Stockholm.) H e r r m a n n .
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E. Starkenstein, Wirksame Eisentkerapie. Zusammenfassung der neueren Unterss. 
iiber die Wrkg. von Fe u. seiner Praparate. Therapeut. angewandte Fe-Verbb. sind: 
Anorgan. Fe", anorgan. F e" ', anorgan. komplexes Fe, organ. komplexes Fe. Alle 
Verbb. werden resorbiert, pharmakolog. wirksam ist aber wohl nur Fe", seine Wirk- 
samkeit beruht wahrscheinlich darauf, daB es im Blut in eine organ. Verb. ubergefiihrt 
werden kann, die Fe im Anion enthalt. Dies tr itt  nur bei peroraler oder intrayenoser 
Zufuhr yon Fe" ein. Bei allen anderen Fe"-Verbb. ist eine Wrkg. nur insofern vor- 
handen, ais eine gewisse Menge von Fe" im Magen-Darmtraktus gebildet werden kann. 
Die Wrkg. des Fe bei der Anamie zeigt gewisse Differenzen. Vf. ist der Ansicht, daB 
bei AderlaBanamie alle moglichen Formen yon Fe wirksam sein konnen, weil hier das 
Fe ais Baustein des Hamoglobins benutzt wird. Bei anderen Anamien, die mit Knochen- 
marksschadigungen einhergehen, ist zur Heilung nicht die Zufulir von Fe ais Hamo- 
globinbaustein notwendig, sondern es muB eine „Reizwkg.“ auf das Knoehenmark 
ausgeiibt werden. Das ist die Wrkg. des Fe". Sowohl bei Gallenanamie ais bei Knochen- 
marksaniimie, des Hundes wie bei menschliehen Anamien, achyl. Chloranamie u. chlorot. 
Anamie ruft nur Fe" eine sofortige Besserung hervor, die ais Knochenmarksreizung 
wegen des Auftretens zahlreicher yital granulierter Erythrocyten erkannt wird. Somit 
scheint ein groBer Teil der widersprechenden Ansichten klargestellt. (Fortschr. 
Thcrapie 6 . 97—104. 25/2. 1930. Prag, Pharmakol.-pharmakognost. Inst. der Deutschen 
Univ.) Me i e r .

D. A. Mitchell, Der Gebrauch des Chinins bei normaler Geburt. (Brit. med. Journ. 
1930. I. 144—46. 25/1. Paulton Mem. Hosp. Bath.) M e i e r .

L. R. Cerecedo, Versuche iiber die Physiologie der Pyrimidine. Der inlermedidre 
Abbau von Uracil. Verfiitterung yon Isobarbitursaure u. Isodialursaure an im 
N-Gleichgewicht sich befindende Hunde. Der Harnstoff war im ersteren Fali stets, 
im zweiten Fali ebenfalls, aber nicht so deutlich erhóht. Vielleicht liegt das an der 
durch die geringere Loslichkeit bedingten schlechteren Resorption der Isodialursaure. 
Diese Verss. scheinen dafiir zu spreelien, daB der Abbau im Kórper dcm in yitro durch-
fiihrbaren Abbau U racil---->■ Isobarbitursaure----->- Isodialursaure---->- Harnstoff +
3 C-Atomverb. entspricht. (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 27. 109—10. Nov. 1929. 
Berkeley, Divis. of Biochem., Univ. of California Medic. School.) * W a d e h n .

Roger S. Morris und Stanley E. Dorst, Natriumricinoleat bei allergisclien Er- 
kranhmgen des Magendarmlraktus. Bei Patienten, die Symptome einer Autointoxi- 
kation vom Magen-Darmtraktus mit Uberempfindliehkeit gegen Darmbakterien 
zeigten, brachte die perorale Zufuhr von Natriumricinoleat in kurzer Zeit erhebliche 
Besserung. Zusatz von Rieinoleat zu Bakterienyaccinen hemmt die lokale Ent- 
ziindungserregung, so daB an eine Entgiftung yon Bakterienprodd. gedacht werden 
muB. (Amer. Journ. med. Sciences 178. 631—32. Nov. 1929. Cincinnati, Med. Clinie 
of the Cincinnati Gen. Hosp.) Me i e r .

W. T. Dawson und Francis A. Garbade, Idiosynlcrasie gegen Chinin, Cin- 
clionidin, Alhylhydrocuprein und andere linksdrehende Allcaloide der Chininreihe. Vor- 
Idufige Mitteilung. Einer der Vf. (F. A. G.) hat eine Idiosynkrasie gegen Chinin gepruft 
mit Hautrk. nach B o r n e r . Von den einfacheren Deriw. der Chininreihe besteht die 
Idiosynkrasie nur gegen die linksdrehenden Stoffe: 1. Chinin, 2. Cinchonidin, 3. Hydro- 
chinin, 4. Hydrocinehonidin, 5. Athylhydrocuprein, 6 . Hydrocuprein, 7. Athylchitenin, 
nicht aber gegen die rechtsdrehenden Isomeren: 1. Chinidin, 2. Cinchonin, 3. Hydro- 
chinidin, 4. Hydrocinehonidin, 5. Athylhydrocupreidin, 6 . Hydrocupreidin, 7. Athyl- 
chitenidin. Von linksdrehenden Alkaloiden riefen auch solche mit langeren Seiten- 
ketten, Yuzin, Eucupin, Nitrohydroeuprein, Nitroathylhydrocuprein, u. Amino- 
athylhydrocuprein ebenso wie die linksdrehenden Isomeren keine idiosynkras. Er- 
scheinungen hervor. Man kann also bei Bestehen einer Idiosynkrasie durch Austausch 
gegen ein Isomeres im Bedarfsfalle trotz der Idiosynkrasie eine Chinintherapie durch- 
fuhren. {Journ. Amer. med. Assoc. 94. 704—05. 8/3. 1930. Galyeston, Texas, Dep. 
of Pharmacol. Uniy. of Texas.) Me i e r .

C. F. A. Pantin, U ber die Physiologie der amoboiden Bewegung. VII. Die Wirkung 
der Narkolica. (Vgl. C. 1927. II. 454.) Da Sauerstoffmangel die amoboiden Bewegungen 
der Amoebe Limas aufhebt u. eino 0 2-Zufulir um ca. 30 mm Hg-Druck, die Bewe- 
gungsmógliehkeit erhalt, wird die Wrkg. atmungshemmender Stoffe auf die amóboide 
Bewegung untersucht. HC-N u. ILS haben eine iihnliche Wrkg. wie Or Mangel. Die 
Aufhebung der amoboiden Bewegung wird also durch die Hemmung eines oxydativen 
Yorganges bedingt. Narkotiea haben eine andere Wrkg. ais H2S u. HCN. Die Be-
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wegungen werden unkoordiniert u. horen dann auf. Die Wrltg. yon Narkoticis wird 
durch 0 2-Mangel yerstarkt, wahrend HCN u. H2S bei 0 2-Mangel keinerlei Wrkg. haben. 
(Proceed. Roy. Soc., London Serie B 105. 565—79. 2/1. 1930.) Me i e r .

L. Lendle, Narkosestudien an Seetieren. (Vgl. C. 1930. I. 1646.) In Verss. an 
Amphioxi, die in verschieden konz. Lsgg. von Athyl- bzw. Heptylalkohol gebracht 
wurden, konntc, in Bestiitigung friiherer Yerss. yon V e r n o n  (Journ. Physiol. 47 
[1912/14]. 15) gezeigt werden, dafi die Narkosenbreite (Verhaltnis der letalen zur 
narkot. Konz.) bei Verwendung von Athylalkohol bei kleinen Tieren groBer ist, ais 
bei mittleren u. groBen Tieren, wahrend, im Gegensatz zu den Befunden VERNONs, 
fiir Heptylalkohol solche Unterschiede nicht nachweisbar waien. Der Narkosenbreite- 
wert ist bei Heptylalkohol viel groBer ais bei Athylalkohol. Bei dem Fehlen einer akt., 
zentral regulierten Atmung beim Amphioxus sind diese Ergebnisse aber nicht zu liber- 
tragen auf die Verhaltnisse beim Warmbliiter. Die Elimimerungsgeschwmdigkeit des 
Narkotikums spheint fiir die Hóhe der letalen Konz. yon Bedeutung zu sein, diese Gc- 
schwindigkeit ist fiir hóhere homologe Alkohole groBer ais fiir die niederen Glieder der 
Reihe. — Bei den Unterss. iiber die Narkosenbreite in der phylogenet. Entwicklungs- 
reihe wurde auBer A. auch Urethan Yerwendct. (Arch. esp. Pathol. Pharmakol. 149. 
274—95. Marz 1930. Neapel, Zoolog. Station.) H. W o l f f .

R. Neumark-Topstein, Uber den Einflu/3 der Narkose auf den Lipoidgehalt des 
Gehims. Der Geh. an W., Lipoid-P u. Cholesterin wird an n. Hunden in weiBer u. 
grauer Hirnsubstanz u. nach CHC13-Morphinnarkose bestimmt. Es ergibt sich, daB 
nach der Narkose alle Lipoidfraktionen yermehrt sind. (Schmerz, Narkose, Anaesthesie 1. 
265—71. Mosltau, Biochem. Abt. d. Forschungsinst. fiir hohere Neryentatigkeit. 
Sep.) Me i e r .

Werner Kalliske, Erfahrungen mit Stickoxydulnarkose. Die Stickoxydulnarkose 
ist die Methode der Wahl fiir kleine chirurg. Eingriffe, da ausreichende Narkosetiefe 
ohne Unannehmhchkeiten fiir den Patienten erreicht wird. Bei groBen Laparotomien 
wird meist die Narkosetiefe nicht erreicht, so daB yorlaufig A. yorzuziehen ist. Die 
Patienten erwachen meist nach kurzer Zeit, Narkosekater tr itt nicht ein. Der Blut- 
druck bei N2 0-Narkose steigt anfangs meist erheblich an, sodaB sio bei Patienten 
mit liohem Blutdruck yermieden werden sollte. (Schmerz, Narkose, Anaesthesie 2 
382—87. 15/1. 1930. Berlin-Charlottenburg, Stadt. Krankenh. Westend.) Me i e r .

George Edwards, Arertinnarkose. Ayertin kann in Dosen bis 0,1 g pro kg Korper- 
gewicht ohne Schadigung des Patienten apphziert werden, es hat keine Wrkg. auf 
Atmung u. Kreislauf. In diesen Doscn ruft es keine Vollnarkose hervor, so daB eine 
Zusatznarkose mit A. oder einem anderen Inhalationsnarkotikum gegeben werden 
muB. Ayertin darf bei Erkrankungen der Niere, der Leber u. des Colons nicht an- 
gewandt werden. (Brit. med. Journ. 1929. n. 713—14. 19/10. 1929. London, Prince 
of Wales, General Hosp. Tottenham.) M e ie r .

F. B. Parsons, Einige •pharmakologische Beobachtungen iiber Avertin. Entspreehend 
den Erfahrungen anderer wird Ayertin dureh Warme iiber 50° u. langere Belichtung 
lcicht zerstort, es entstehen darmreizende Prodd. In narkot. Dosen kommt es zu einer 
Verlangsamung der Atmung, aber zu keiner deutlichen Wrkg. auf den Kreislauf. In 
gróBeren Dosen tr itt  Atemlahmung, Pulsverlangsamung, Erweiterung der Coronar- 
gefaBe, Blutdruckerniedrigung ein. Die Hauptmenge des Ayertins wird beim Kaninchen 
u. beim Menschen in den erst-en 24 Stdn. ausgeschieden ca. 60°/o, doch lassen sich noch 
nach 8—14 Tagen kleine Mengen Br nachweisen. Die Ausseheidung erfolgt nicht ais 
anorgan. Br, nicht ais Avertin, u. wahrscheinlich nicht ais Avertinglykuronsaure. 
Nach Zerlegung mit H 2 S04 ist im Dampfdestillat kein Ayertin naehzuweisen. (Brit. 
med. Journ. 1929. II." 709—12. 19/10. Cambridge, Pharmakolog. Lab.) Me i e r .

Edith G. Fry, Arthur B. Light, Edward G. Torrance und William A. Wolff, 
Opiumgewdhnung. X. Die Ausseheidung von Morphin bei mensclilichen Siichligen. Die 
Ausseheidung des Morphins bei Morphiumsuchtigen erfolgt so, daB unabhangig von 
der zugefiihrten Menge, der Lange der Gewóhnung u. der Urinausscheidung in den 
ersten 24 Stdn. ca. 9% der zugefiihrten Menge ausgeschieden werden. Bei Morphin- 
entzug sinkt dann die Ausseheidung sehnell auf ein niedriges Niveau, das aber noch 
lange Zeit konstant bleibt. (Arch. internal Med. 44. 862—69. Dcz. 1929. Philadelphia, 
Uniy. of Pennsyh’., Lab. of Pharmacol. Philad. General Hosp.) Me i e r .

Chas. Gurchot, Jean Spaulding, H. G. Mehrtens und P. J. Hanzlik, Wir- 
kungen von Natriumicismutat. Das anion. Bi in NaBiOs hat eine sehr starkę Wrkg. auf 
Syphilisyirus; hier unterscheidet es sich nicht nachteilig vom kation., es hat dazu
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den Vorteil, eine relativ kloine Toxizitiit zu besitzen (Mause vertragen 42—90 mg/kg 
subeutan, Kaninchen 0 ,6 —1 , 0  g/kg intramuskular) ein gutes Eindringungsvermogen 
ins Gehirn ist ihm cigen. Ein Mangel liegt in seiner schlechtcn Losliclikeit. (Proceed. 
Soc. exp. Biol. Med. 27. Ó09—11. Marz 1930. San Francisco, Stanford Univ., Dep. of 
Pharmac.) Op p e n h e im e r .

A. Jullien und G. Morin, Uber den Aulomatismus des Austerventrikels in Be- 
ziehung zur Molekularkonzentration und zum Yerhdltnis der Alkaliionen zu den Erd- 
alkaliionen. Der Antagonismus der Alkali- zu den Erdalkaliionen zeigt sieli in ihrer 
entgegengesetzten Wrkg. auf den Tonus, zur Zahl u. Amplitudę der Herzschlage u. 
beim Herzstillstand. (Compt. rend. Soc. Biol. 1 03 . 1132—34. 4/4.1930.) W a d e h n .

J. W. M’Callum und H. E. Magee, Der Einflufi von Bicarbonat und Phospliat 
auf die Bewegungen des uberlebenden Darms. Das Bicarbonat in der Thyrodelsg. iibt 
auf die Bewegungen des Darmmuskels einen spezif. Reiz aus, der von der alkal. oder 
puffernden Wrkg. des Salzes unabhangig ist. Diese Wrkg. kann nicht dem Na zu- 
gesehrieben werden, sondern gehort der HCOa-Komponente an; der in der Thyrodelsg. 
aus NaHCOj freiwerdenden C02  diirfte in dieser Hinsicht geringere Bedeutung zu- 
kommen. — Die optinialc Konz. fiir NaH,PO., ist 0,005%, die giinstigste Wrkg. des 
Phosphatzusatzos auf die Darmbewegung war nur bei pn-Werten von 7,4 u. dariiber 
zu beobachten. Man kann annehmen, daB der regularisierende Effekt dem ITPO.," 
zukommt, wahrend H 2 PO.,' hóchstens eine irregularisierende Wrkg. hat. — Bei Ab- 
wesenheit von NaHC03 bleibt die Wrkg. von K u. Mg unveriindert, die von Ca wird
vollig verschobcn. Bei Abwesenheit von NaH2POj tr i t t  eine derartige Veranderung
der Ca-Wrkg. nicht ein. (CJuarterly Journ. exp. Physiol. 20 . 21—28. 19/2. 1930. Aber- 
deen, R o w e t t  Inst.) W a d e h n .

David Epstein, Die Pharmakologie des Giftes der Kapkobra (Naia flava). Tódliche 
Dosis bei subcutaner Injektion bei Kaninchen 0,000 15 mg/kg, Meerschweinchen 0,0002, 
weifie Ratte 0,005, Katze 0,0035 mg/kg. Das Gift hat eine digitalisahnliche Wrkg. auf 
die Zirkulation. Atemstillstand ist die gewóhnliche Ursachc des Todes; bei dem 
Kaninchen tr itt  eino curarcartige Paralyse auf, die bei der Katze fehlt. Bei der Katze 
yerlangert sich die Blutgerinnungszeit, beim Kaninchen steigt der Blutzucker. Die 
Nichtgiftigkeit bei peroraler Verabfolgung erklart sich aus der langsamen Resorption 
u. vielleicht auch der Zerstorung des Giftes im Darm. ( Quarterly Journ. exp. Physiol. 
20- 7—19. 19/2. 1930. Capetown, Departm. of Physiol.) W a d e h n .

R. Dominguez, Einflufi der durch Uran hervorgerufenen Arteriosklerose und 
Nephritis auf den Bluldruck beim Kaninchen. Einflufi anderer Schwermetalle. Am 
Kaninchen wird durch Pb, Ra u. Va keine Arteriosklerose hervorgerufen, bei akuter 
Vergiftung mit Pb tr i t t  ebenso keino Blutdruckerhóhung ein wie bei chroń. Zufuhr. 
Hochgradige Arteriosklerose wird durch Zufuhr von Ur bewirkt: Verkalkung der 
grofien Arterien, Nekrose der Nierentubuli, meist mit Verkalkung der kleinen Nieren- 
gefiifie u. der BowMANschen Kapsel, Nekrose u. Verkalkung der ąuergestreiften 
MuskeLn in der Magenmuskulatur. Auch bei diesen hochgradigen Veriinderungen war 
nur in einem Fali mit besonders starker Verkalkung der NierengefiiCe eine patholog. 
Blutdruckerhóhung vorhanden. (Ai-ch. Pathology 5. 577—606. 1928. Cleveland, 
Western Rcs. Univ. H. K. Cushing Labor. of Exp. Med. Sep.) Me i e r .

J. Bianco, Einwirkung des Candiolins und der Lamilose auf das isolierle Herz. 
Das Candiolin, eine dem Lactacidogen ahnliche Substanz iibt einen giinstigen Einflufi 
auf das isolierte Herz aus, wenn man den Geh. an Ca mit K  beseitigt. Diese giinstige 
Wrkg. ist von der KW-stoff-Komponente des Molekiils abhiingig. Das Candiolin hat 
der Glucose gegenuber keine Vorziige. — Ringerlsg. mit Lavulose wirkt giinstiger m e 
Ringerlsg. allein bei der Durclistrómung des isolierten Herzens. (Vgl. auch G. V i a l e , 
C. 1928. I. 939.) (Revista Sociedad Argentina Biologia 3. 611—14. 1927. Rosario, 
Inst. de Fisiol. Sep.) R e ic h .

Jun Takahashi, Pharmakologische Untersuchungen an Muskelstreifen aus den 
aufieren und inneren Schichten der Herzkammermuskidatur. I. Mitt. Gifte mit besonderer 
Wirkung am Myokard. Die Muskelstreifen an der inneren u. aufieren Schicht der 
Kammermuskulatur kónnen automat. Kontraktionen ausfiihren, die inneren stiirker 
ais die aufieren. BaCl2, Helleborein, Strophantin rufen an beiden Praparaten Kon
traktionen hervor, schwacher an den iiuBeren ais an den inneren. Die Toxizitiit ist fiir 
die aufieren Streifen grofier ais fiir die inneren. Da nur in den inneren Teilen das 
Reizleitungssystem vorhanden ist, glaubt Vf., daB diese Gifte sowohl auf die Muskeln
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ais auf das Reizleitungssystem wirken. (Acta Seholae medicinalis Univ. imp. Kiotoensis
1 0 . 353—61. 1928. Kyoto, III. Med. Klinik der Kaiserl. Univ. Sep.) Me i e r .

Jun Takahashi, Pharmakologische Untersucliungen an Muskclstreifen aus den 
aufleren und inneren Schichten der Herzkammermuskeln. II. Mitt. Gifte, die besonders 
das autonome System beeinflussen und Aconitin. (I. vgl. vorst. Ref.) Die Wrkg. von 
Adrenalin, Pilocarpin u. Atropin auf Muskelstreifen aus auCeren u. inneren Schichten 
der Herzkairuner ist sowohl qualitativ wie quantitativ gleichartig. Aconitin ruft am 
inneren Streifen in 10- bis 100-fach kleineren Streifen Kontraktionen hervor. Vf. glaubt, 
daB das Aconitin auf das Reizleitungssystem wirkt, das in den inneren Schichten 
starker ausgepriigt ist ais den auBeren. (Acta Seholae Medicinalis Univ. imp. Kioto
ensis 1 0 . 361—65. 1928. Kyoto, III. Bied. Klinik der Kaiserl. Univ. Sep.) Me i e r .

George C. shattuck, Weiterer Gebrauch non Antimonthioglykolamid bei Bil- 
harziasis und Trypanosomiasis. Die Wrkg. von Antimonthioglykolamid scheint die- 
jenige des Brechwemsteins zu ubertreffen, ohne seine Nebenwrkgg. zu besitzen. Es 
scheint fur die Beliandlung arsenempfindlicher Patienten oder bei Arsenresistenz 
der Erreger gegen die genannten Krankheiten brauchbar zu sein. (Journ. trop. Medi- 
cine Hygiene 33. 33—34. 1/2. 1930. Dep. of Trop. Med. of the Harvard Med. 
School.) Me i e r .

Michele Mitolo, Untersucliungen iiber die Angriffsorte der verscliiedenen Gifte in 
den Riickenmarkszentren. Vf. teilt die untersuchten Gifte in bezug auf ihre Wirksam- 
keit auf das Zentralnervensystem in zwoi Gruppen. I. Nicotin, Oxynicotin, Coffein, 
KCN. II. Campherol, Heseton, Eosin. Die Gifte der Giuppe I  wirken strychninahnlich, 
d. h. sie greifen die Elemente der sensiblcn Bahnen in der grauen Substanz des Riicken- 
marks von Bufo auswiihlend an, dereń Erregbarkeit abnorm erhoht wird, bis zum 
Grade der Tetanuskonvulsionen u. des Tetanus. — Die Gifte der Gruppe II  wirken 
auf das Ruckenmark ahnlich me Phenol u. die substituierten Phenole: klon. Spasmen. 
Sie wirken spezif. auf dio Elemente der motor. Bahnen in der grauen Substanz u. 
erlióhen abnorm dereń Erregbarkeit. (Ar. Fisiologia 25. Suppl. 667—738. 1927. 
Roma, Univ., Physiol. Inst. Sep.) R e ic h .

Ralph Stockman, Lathyrismus. Lathyrismus ist eine Vergiftung, die durch
zu reichlichcn GenuB der Fruchte von Lathyrusarten (L. sativus, L. Cicera, L. Clj’- 
mennio) hervorgerufen wird. Die Vergiftung ruft Degeneration der motor. Fasern 
im Ruckenmark hervor, es kommt dann zu Muskelatrophie. Die Veranderungen im 
Ruckenmark gehen mit GefaBveranderungen einher. Das wirksame Prinzip kann 
von den gemahlenen Friichten mit k. W. extrahiert werden. Der wss. Extrakt ruft 
ahnhche Symptome hervor, wie sie bei Futterung mit den Friichten auftreten. (Journ. 
Pharmacol. exp. Therapeutics 37. 43—53. Sept. 1929. Glasgow, Univ.) Me i e r .

Połllisch, Uber psychische Reakticmsformen bei Arzneimittdvergiftung. Zusammen- 
fassender Vortrag iiber die psych. Storungcn wichtiger Arzneimittel, Narkotica, Schlaf- 
mittel, Brom, Cocain, Atropin. (Psychiatrisch-Neurologische Wochenschrift 30 . 1928. 
3 Seiten Sep.) Me i e r .

S. Schachnowskaja, lixperimenteUe Untersucliungen iiber die Mobilisation des 
Bleies unter dem Einflufi von K J  und NaHC03. Meerschweinchen u. Kaninchen \vurden 
mit Pb-Salzen vergiftet, dann wurde bis zu 7 Monaten gcwartet, bis samtlicke klin. 
Vergiftungserscheinungen verschwunden waren. Dann bekamen die Tiere 0,05 -bis
0,1 g K J  in den Magen. Es zeigte sich, daB Pb aus Dcpots gelockert u. zur Ausscheidung 
gebracht wird. — Auch in kleineren oder gróBeren Dosen zugefiihrtes NaHC03  be- 
wirktc Auswaschen des Pb aus den Depots, fiihrte aber oft zu schweren Recidiven 
der Bleivergiftung, die haufig sehwerei+verliefen ais die primare Vergiftung. Meistens 
waren Vergiftungserscheinungen seitens des Nervensystems yorhanden. (Ztschr. ges. 
exp. Medizin 7 0 . 513—26. 15/3. 1930. Moskau, Staatl. Inst. fur Arbeitsschutz, Toxi- 
kolog. Lab.) F. Mu l l e r .

Yandell Henderson, Die Gefahren der Kolilenoxydvergiftung und Mafinahmen zur 
Venninderung dieser Gefahr. Die verschiedenen Entstehungsmóglichkeiten des CO 
werden besprochen. Besonders die Zunahme der Gasheizung u. der Automobile bieten 
Gefahrmoglichkeiten. Vf. ist der Ansicht, daB im Interesse der AUgemeinheit ein 
Brenngas hergestellt werden sollte, das einen geringen Geli. an CO hat. Die Priifung 
des CO-Geh. in der Luft von Autogaragen u. Feuerraumen erscheint notwendig. Den 
besten Schutz zum Arbeiten in so gefahrlichen Raumen bietet eine Gasmaske mit 
nach auBen gehender Schlauchleitung. Bei eingetretener Vergiftung ist kiinstliche 
Atmung u. bei vorhandener Spontanatmung Inhalation von 0 2 mit 5— 6 ° / ' 0 C02 zur
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Anregung der Atmung u. Erhóhung des 0 2 -Geh. im Blut das beste Mittel. Nach Wieder- 
erlangung des BewuBtseins ist eine langero korperliche Ruhe zur Vcrmeidung von 
Spatschiiden angezeigt. (Journ. Amcr. med. Assoc. 94. 179—85. 18/1. 1930. New 
Haven [Conn.].) Me i e r .

A. S. Minot und J. T. Cutler, Cuanidmretention und Calciumreserve ais anta- 
gonistische Fakloren bei der Vergiftung durch Telrachlorkohlenstoff und Chloroform. 
Durch CHCL, u. CC14  werden beim Hund Vergiftungen hervorgerufen, dio durch 
gastrointestinalc Symptome, Obererregbarkcit des Nervensystems, Bilirubiniimie, 
Hypoglykamio u. Rotention von Guanidin im Blut charakterisiert sind. Diese Ver- 
giftungssymptome werden durch Zufuhr von CaCl2 weitgehend gebessert. Durch 
Zufuhr von Glucose wird zwar der Blutzucker erhóht, aber die Vcrgiftungserscheinungen 
nicht gebessert. Bei gleicher Leberschśidigung u. gleicher Guanidinretention zeigen 
Tiero mit CaCl,-Zufuhr keine Vergiftungssymptome. Da Guanidinvergiftung ahnliehe 
Erschcinungen liervorruft u. ebenso sehr giinstig durch CaCl2 beeinfluBt wird, ist Vf. 
der Ansicht, daB dio Vergiftungssymptome bei der Intoxikation mit CC14 durch 
Guanidinretention bedingt sind. (Journ. clin. Investigation 6 . 369—402. 1928. Nash- 
ville, Dcp. of Pliarm. Yanderbilt Univ. School of Med. Sep.) Me i e r .

C. H. Thienes, Nicolinloleranz bei waifien Ratten. Fiir weiBe Ratten, ca. 30 Tage 
alt, ist die tox. Grenzdosis von Nicolin 0,3 mg pro kg. Wiederholte Gabe fiihrt zu 
einer Toleranzsteigerung, die gelegentlich sogar schon sehr schncll cintritt (akute 
Toleranzsteigerung), z. B. bei der 2. von 2 taglichen Injcktionen zu beobachten ist 
(vgl. C. 1 9 2 9 .1. 3115). (Proceed. Soc. exp. Biol. Med. 2 6 . 845—46. Juni 1929. Portland, 
Med. School.) S c h n iTz e r .

J. Magat, Der gegemmrtige Stand des Wisse?is uber Biologie, Physiologie und 
physikalische Chemie der Krebszelle und des Krebsgewebes. Zusammenfassende t)ber- 
sickt. (Med. Welt 4. 426—29. 29/3. 1930.) K r e b s .

William H. Woglom und Louis Herley, Die krebserzeugende Wirkung des Teers 
in verscliiedenen Verdunnungen. Teer wird mit Glycerin zu 75, 50 u. 25% verd. Die 
Zahl der durch Einreibung erzeugten Tumoren ist in allen Fallen ungefahr die gleiche. 
Bei den geringen Teerkonz. ist die Lebensdauer der Tiere aber ganz wesentlich langer 
ais bei den mit den groBeren Konz. eingeriebenen Tieren. (Journ. Cancer Res. 1 3 . 
367—72. Dez. 1929. Columbia Univ. Inst. of Cancer Res.) Me i e r .

Kanematsu Sugiura und Stanley R. Benedict, Die Wirkung g&wisser Farb- 
stoffe auf das Wachstum transplanlabler Tumoren. An drei Formen bosartiger Ge- 
schwiilste, Flexner-Jobling-Carcinom, Sugiura-Sarkom u. Rous-Sarkom wird die 
wachstumshemmende Wrkg. v. Malachitgrun, Methylenblau, Gentianaviolett u. Kongo- 
rot untersucht. Das Wachstum wird durch 30 Min. lange Behandlung mit einer 0,l%ig- 
Malachitgriinlsg. vor der Implantation aufgehoben. Die anderen Farbstoffe haben 
wesentlich geringere Wrkg., am wenigsten wirksam ist das elektronegativc Kongorot. 
Das Tumorgewebe wird durch Malachitgrun intensiv gefiirbt, so daB Vf. die hemmende 
Wrkg. in einer Rk. mit dem EiweiB der Tumorzellc sieht. (Journ. Cancer Res. 1 3 . 
340—58. Dez. 1929. New York.) Me i e r .

Gerhard Puff, Zur Behandlung der Kala-azar mit Neostibosan. Ein Fali von 
Kala-azar wurde durch Behandlung mit Neostibosan vollkommen geheilt. (Arch. 
Schiffs- u. Trópen-Hygiene 34. 53—54. Jan. 1930. Missionshospital ev.-luth. Mission 
in Machama Nkwarungo am Kilimandjaro.) Me i e r .

E. G. Nauck und C. Picado, Malariabehandlung mit Cedrin (ein Olykosid der 
Simaba Cedron). Aus den Fruchtkernen von Simaba Cedron, eines in Mittelamerika 
vorkommenden Baumes wird durch A.-Extraltion ein orangegelbes, amorphes, stark  
hygroskop. Prod. gewonnen, daB keine Fallung mit LuGOLSscher Lsg. oder T a n r e t - 
Reagens gibt, bei Hydrolyse dagegen Glucose liefert. Die Injektion dieses Stoffes 
schiitzt Meerschweinchen gegen todliche Cobragiftdosis. Intravenose Injektion kann 
beim Menschen Malaria zur Ausheilung bringen. Tox. Dosen rufen an Tieren komatosen 
Zustand hervor ohne charakterist. Symptome. Vf. glaubt, daB in diesem Stoff viel-  
leicht ein neues Malariaheilmittel gegeben ist. (Arch. Schiffs- u. Tropen-Hygiene 34. 
29—41. 1930. Costa Riea, San Jose Hospital de San Juan de Dios.) Me i e r .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Rudolf Ditmar, Blattsilbermundpflaster mit Kautschukunterlage. Die Verwendung 

von Metallfolien, z. B. aus Silber, stellt einen Fortschritt in der Wundbehandlung
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dar. Sie schmiegcn sich den Wundrandern eng an, sehiitzen die Wunde vor Aus- 
trocknung, werden nicht mit Wundsekreten durehtrankt usw. Den seidenpapierstarken 
Folien haften einige Nachteile an, die man in der Weise behebt, daB man Organtin 
oder ein anderes Stoffgewebe mit einer klebenden Kautschuklsg. aus 50 Gewichtsteilen 
Hevea-Crepes, 15 Lanthancarbonat u. 300 Yol.-Teilen Bzl. bestreicht, trocknen laBt 
u. dann die Silberfolic aufbringt. An Stelle von Metallfolien kann man das betreffende 
Metali auch in auBerst feiner Kórnung oder in kolloidaler Form ais Metallstaub auf 
das Pflaster oder auf die Bindę aufbringen, z. B. durch Einstauben oder Aufspritzen 
auf die Klebeflache. (Gummi-Ztg. 44. 1044. 14/2. 1930. F r o m a n d i .

R. L. Mayer, Tlierapeutisclie Neuliciten und ilire wissen-schaftlichen Orundlagen. 
Ido-Ilepa (Vertrieb: AmbrOSIUS, Liibeck): Diin. Leberpraparat gegen pernizióse 
Anamie. — Mucotrat ( N o r d m a r k - W e r k e ,  Hamburg): Magenpraparat gegen 
pernizióse Anamie. — Allergie-Diagnoslika u. Allergie-Therapeutika (S a c h s .  S e r u m -  
w o r  k e , Dresden): Polyvalente Pollenallergene zur Diagnose bzw. Therapie des 
Heufiebers. Weiterliin Extrakte yon Tierhaut- u. Menschenhautscliuppen, Klima- 
u. Hausallergenen, Nahrungsmittel- u. Bakterienallergcnen zur Diagnose spezif. Asthma- 
dispositionen u. ihrer Behandlung. — Buccofolin (B. B rau n , Melsungcn): Harn- 
antisepticum in Tabletten (je 0,5 g Extrakt aus Folia Bucco u. Balsamica). — Moscavon 
( D e u t s c h e  p h a r m .  Ges .  N o r g i n e ,  Berlin W. 50): Wirksame Bestandteile 
der MuskatnuC. Gegen Sodbrennen u. Magenvólle. —  Spasmalgin (Chem. Fabr. H o f f - 
mann-La R o c h e , Berlin): Tabletten u. Ampullen, enthaltend Papaverin, Pantopon 
u. Alrinal-B.oćhe (Schwefelsaureester des Atropins). Gegen spast. Krankheitszustiinde.— 
Sulfoderm-Puder ( Che m.  F a b r .  v o n H e y d e n ,  Dresden): Gesichtspuder mit 
1% kolloidalem S. Gegen Pickel u. unreinen Teint. (Chem.-Ztg. 54. Nr. 21. Fortschritts- 
ber. 1 —6 . 12/3. 1930.) Harms.

—, Spezialitalen und Oeheimmiłtel. Kiesemeiers Balsam ( H e r m a n n - A p o -  
t  h e k e F r ie d r ic h  H erm ann, Dortmund): Braune FI. zur Wundhcilung aus Herb. 
millefolii, verbasci, Rad. arnicae, CaryophyUi ana 5,0; Herb. agrimon., alchemill., 
centaurii min., sanicul., scrophylariae, veronicae, Rad. bar. danae, pimpinellae, Flor. 
arnicae ana 10,0; Flor. Chamomill., hyperici, vcrbasci, Herb. abrotani, bursae pastoris, 
cardui benedicti, geranii ana 15,0; Rad. consolidae 25,0; Herb. prunellae 30,0; Caryo- 
phyll. 2,0; Croci, Camphorae ana 1,0; Spirit. dilut. 2400. — Canitzol (J. F r ie d r ic h  
CaniTZ, Leipzig W. 33): Einreibung gegen Rheumatismus, Ischias u. a. Schmerz- 
zustande. Zus. nicht angegeben. — Chinalrocin (Dr. F re sen iu s , Fabr. u. GroBvertrieb 
chcm.-pharm. Prodd., Frankfurt a. M.): Asthmaspray alteren Datums, in dem Cocain 
durch Psicain ersetzt wurde. Damalige Zus.: Extr. Cocae 50,0; Belladonn. 0,015; 
Apocyn. 5,0; Stramon. 20,0; Grindel. 20,0; Euphorb. pilulifer. 20,0; KNOa u. Aq. lauro- 
cerasi ana 5,0. — Eumisal (B e rn h a rd  H a d ra , A p o t h e k e  „ Z u m  w e i B e n  
S c h w a n“, Berlin C. 2): Frauenspulmittel in Tabletten zur symptomat. Behandlung 
des Ausflusses. Zus.: NaCl, KC1, Na2 S04, Na2C03, NaHC03, N aJ (Krankenheiler [Tolzer] 
Quellsalze mit verstarktęm J-Geh.), Alum. sulfur. — Faekol (C. N ico la isen , Chem.- 
pharm. u. kosmet. Prapp., Berlin NW 21): Gegen Zuckerkrankheit. Zus.: Extraktiv- 
stoffe Ton Fol. Boldo, Cort. Syzygii Jambolani, Fret. Phaseoli; ferner Faex. med., 
Na-Laetat, Lithium phenyloformicic. u. insulinhaltige, lipoidfreie Pankreassubstanz. — 
Pro Ossa ( Ch e m.  F a b r .  P r o m o n t a  G. m. b. H . , Hamburg): Blut- u. knochen- 
bildende Heil- u. Aufbaunahrimg aus „Torbereiteten, von der lebendigen Zelle geformten 
EiweiBvorstufen u. Knoehensubstanzen“, Bestandteile: akt. Hormono u. Enzyme 
des Magens, Vitamine A, B, D, E, alle zell- u. gewebseigenen Mineralien der Knochen- 
u. Gertistsubstanz, das in d. Osteoblasten wachsender Knochen enthaltene Ferment, 
biolog. Phosphor-Complexe, rotes Mark d. Rumpfknochen, EiweiBstoffe der Malz- 
kcimlinge. — Providet ( H e i l i t ,  Ch e m.  L a b o r .  , Salzwedel): Schmerzstillende 
Einreibung boi Myalgien, Polyarthritis, Lumbago usw. aus Methylsalicylat, NH 4 J, 
Menthol, Isothiocyanallyl, Eucal3rptus- u. Rosmarinól, Campher u. ca. 65% A. — 
Rlieumapin ( P h a r  m. L a b o r .  „E  r 1 u g o“ G. m. b. H., Gorlitz): Schmerzstillende 
Einreibung bei Gicht, Ischias usw. aus „Menthacamphor 0,5; Camphor. 9,0; Acid. 
oxybenz. 9,0; Formyl. trichlor. 15,0; 01. templin. 12,5; Spir. vin. 30,0; Tct. ann. (arn.) 
15;0.“ — Rhinocidin ( Chem.  F a b r .  S e h u r h o l z  G. m. b. H., Koln-Zollstock): 
bakterio-therapeut. Schnupfenpulver (Vaccine) nach Dr. P io rk o w sk i u. Dr. B onnin  
(vgl. Schnupfenvaccine Dr. P iorkow ski, C. 1928. II. 1463). — Skleryna-Knoblaucli- 
extrakl ( S k l e r y n a - L a b o r .  A p o t h .  E. M u lle r , Berlin-Neukólln): Knoblauch- 
extrakt mit nicht gekennzeichneten Zusatzen. Gegen Arteriosclerose u. a. Alters-
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erscheinungen. — Solvomixt, Sirup. oxpector. comp. (P h a r m a c o s m a G. m. b. H ., 
Novopin-Fabr., Berlin SO. 16): Ol. Anisi, Ol. Foeniculi, Ol. Menth. pip. ana gtt. II; 
NaBr, Extr. Thymi fluid., EIix. e Succ. Liqu. ana 10,0; Mel consolid. ad 100,0. Gegen 
Pcrtussis, Bronchitideu usw. — Steffesan Asthma-Tropfen (Dr. HERBERT K o c h , 
Ch e m.  - t e  c lin. L a  b o r . ,  Freienwalde [Oder]): Tct. Opii benz., Tet.Eucalypti, 
Liq. Ammon. anis., Tct. Stramonii, Coff.-Natr. benz. Pyrazolon plienyldimethyl. u. 
Nitroglycerin. Bei Asthma, Atemnot, Husten usw. — Syrotussin-Dragees ( K r o n e n -  
A p o t h o k e ,  Berlin-Stcglitz): Dragees von 0,8 g (Kern 0,4 g) aus p-Amidobenzoe- 
siiurcathylester, Kai. sulfoguajacol, Bals. tolutan., Menthol, Ol. Menth. pip., NH4C1, 
Kai. o-oxycliinolinsulfon., Succ. Liąuir. Bei Angina usw. — Lr. II. Timim Stoffwechsel- 
granulat (Dr. LABOSCHIN A.-G., Berlin NW 21) besteht aus Hexamethylentetramin, 
Piperazin, Piperazin chinic., Li2C03 u. Brausesalzen. Gcgcn liarnsauro Diathese, Leber- 
u. Gallenleiden usw. (Apoth.-Żtg. 45. Nr. 14. Beilage Neue Arzneimittel etc. Heft 8 . 
Lfg. 4. 63—66. Jg. 1929.) H a r m s .

Zemik, Ergebnisśe der Untersuchung von Spezialitaten und Geheimmitteln. Tesano, 
Apotheker }Vilds Gesuiullieitstee, Spezictimischung fiir Zuckerkranke ( T e s a n o  G. m. 
b. H ., Koln a. Rh.): Nachweisbar waren Bohnenschalen, Hafer, Weizenkórner, Schachtel- 
halm, Schafgarbe, Malven, Walnufibliitter, Pfefferminzblatter. Melissenblatter, SiiB- 
holz, Sassafrasholz, Faulbaumrinde, Sennesselioten u. -samen, Fruclite von Koriander, 
Kummcl, Anis, Fenchel, Dill. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 485—86. 21/3. 1930. Wurz— 
burg.) H a r m s .

F. Zernik, Neue Arzneimittel und pharmazeutische Spezialitaten im 4.Viertel- 
jahr 1929. Chinosol-Spillsalz ( C h i n o s o l f a b r i k  A. - G ., Hamburg): Wolil-
riechendes Brausesalz mit nicht bekanntgegebenem Cliinosolgeh. Zu vaginalen 
Spiilungen. — Chinovagin (Herst. ders.): I g  schwere, C02 abgebende, Chinosol ent- 
haltende Tabletten zur Einfiihrung in die Vagina. — Kamillozon (Chem.-pharm. A.-G., 
Bad Homburg): 0,5 g schwere durclilochte Tabletten, die neben Wirkungsstoffen 
vpn Arnica u. Salbei nocli H 2 0 2 in fester, haltbarer Form enthalten sollen. — Kamilloral 
(Herst. ders.): Fl., die die wirksamen Bestandteile der Kamille enthalt. — Carbion 
(E. M erck, Darmstadt): Ampullen mit 4 g  einer gebrauchsfertigen Aufschwemmung 
feinstyerteilter hochakt. Kohle in CaCl2 -Lsg. Intravenos gegen frische Tuberkulose. — 
Dolorgit (F a b r. c h e m . - p h a r m .  P r a p a r a t e  K r u f t , Rheinland): Haut- 
reizende Einreibung aus Clilf., Methylsalicylat, Chloralhydrat, Acid. salicyl, u. Salben- 
grundlage. — Radiofelon (B e i t  r o p a , C h e m .  F  a b r. G. m. b. H. , Berlin- 
Charlottenburg): Mit je 0,008 mg Radium impragnierte Katzenfelle. Gegen Gicht, 
Rheumatismus, Ischias. ■— Ephetonin-Huslensafl (E. M erck, Darmstadt) : Auf 100 ccm 
Sir. Thymi comp. 0,08 g Ephetonin u. 0,2 g Dionin. Auch gegen Keuchhusten. — 
Rephrin (I. G. Farbenindustrie A.-G., Lcverkusen): Im ccm 0,0002 g synthet. racem. 
Suprarenin u. 0,035 g synthet. Ephedrin (Racedrin). Subcutan bei Asthma, Heuficber 
u. erhohtem Blutdruck (richtig muB es heifien: zu niedrigem Blutdruck [Hj^potonie], da 
Suprarenin u. Racedrin gefiiBverengernd wirken. Ref.). Auch zum Auftupfcn auf 
die entziuideten Nasenschleimhaute. — Pyelognosl (G ehe u. Co., Akt.-Gcs., Dresden): 
Sil. Verb. molekularer Mengen N aJ u. Harnstoff. Intravenós zur funktionellen Nieren- 
diagnostik u. topograph.-diagnost. Darst. der Niere im Rontgenbilde. Kontraindiziert 
bei Nierenentzimdung u. kachekt. Patienten. — Bromhosal (Chem.-pharm. A.-G., 
Bad Homburg): 60% Br enthaltendes Praparat auf Basis von Hosal (C. 1928. II. 
2578) u. eines Doppelsalzes von Alkalibromid mit freier Aminosaure. Zur Durch- 
fiihrung energ. Br-Therapie. — D-Vitamin Degewop u. D-A-Vitaminl$g. (D eg  e w o p  , 
Berlin-S W. 61): neue Vitaminpraparate. — Vitalran (P li a r m a k a , Ges .  f . p h a r -  
m a k o t h e r .  P r i i p p .  m. b. H., Hamburg): Biolog, eingestellter Lebertran. Im 
ccm mindestens 600 D-Vitamineinheiten (standardisiert nach OfTOKARL Schulz, 
Ztschr. f. Kindcrheilkunde 47. H. 5), auf Vitamin A-Geh. biolog, gepriift. — Eukalron 
(Herst. ders.): Biolog, eingestellte ai‘omatisierte Emulsion von Vitatran mit mindestens 
350 D-Vitamineinheiten im ccm. Enthalt auBerdem noch 10% Lipoide u. leiclit resorbier- 
bares Ca. — Vitasterin ( P r o m o n t a  G. m. b . H., Hamburg): D-Yitamin in redu- 
ziertem H artfett eingeschlossen, das, mit Mehl gcmischt, zu Wurfeln gepreBt ist. 5 g 
der letzteren =  100—200 therapeut. Ratteneinheiten. — Cerebral-Ilamatopan (Dr.
A. W o l f f , Bielefeld): Hamatopan (Blut-Malzextraktprap.) mit Vitaminen u. Gcsamt- 
lipoiden des Gehirns u. Blutes in unyeranderter Form, Lecithin u. assimilierbarem 
Phosphorsalz. — Cholosidin Gans ( P h a r m a g a n s ,  P h a r m .  I n s t .  Ludw ig 
W ilhelm  Ga n s ,  Oberursel): Perorales Insulinpraparat aus Insulin u. Desoxychol-
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saure. 1 Tropfen =  1 Insulincinheit. — Stomopson ( P r o m  o n  t a  G. m. b. H., 
Hamburg): Organpraparat aus getrocknoter Magensubstanz in Tafelchen von 4 g. 
Poi pernizioscr Anamie wie Leber wirksam. — Hepar-Klysrna ( N o r d m a r k -  
W e r k e ,  Hamburg): Sirupose Fl. 20 ccm wirken wic 200 g Leber. Bleibcklystiere 
von 20 ccm. (Suddtsch. Apoth.-Ztg. 70. 93—94. 109—10. 14/2. 1930.) H a r m s .

Zernik, Neu eingefuhrte Arzneimittel und pharmazeutische Spezialiłdlen. Orasthin 
(I. G. F a r b e n i n d u s t r i e  A. - G. , Leverkusen): uteruswirksamer Anteil des
Hypophysenhinterlappenhormons. Bei Wehenschwache intramuskular wie Hypo- 
physin). Ampullen zu je 3 bzw. 10 Voegtlineinheiten. — Tonephin (Herst. ders.) ent
halt die auf Diurese, Blutdruck u. Darmperistaltik wirkende Komponentę des Hypo- 
physins. Ampullen zu 5 Voegtlineinheiten. Bei Darmlahmung u. Diabetes insipidus 
intramuskular. (Dtsch. med. Wchschr. 56. 190—91. 31/1. 1930. Wiirzburg.) H a r m s .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Darstellung 
eines Lecithinprdparates. In gleicher Weise wie im Hauptpatent angegeben, liiBt sich 
eine Lsg. yon Lecithin in aliphat. Alkoholen durch Behandlung mit einer Lsg. von 
CaBr, in aliphat. Alkoholen u. anschlieGend mit Aceton in eine Doppeluerb. verwandeln.
— Z. B. wird Trockeneigelb 2-mal mit absol. A. mehrere Stdn. ausgekocht u. die Ex- 
trakte nach Abtrennung vom ausgeschiedenen Eieról eingedampft, der Riickstand mit 
einer Lsg. von CaBr„ in absol. A. yersetzt, der A. abdest. u. der olige Riickstand mit 
Aceton mehrfach durehgeknetet. Das Prod. wird in einer Ausbeute von 20%, auf 
Trockeneigelb berechnet, erhalten; Zus.: P =  3,96%; N =  1,78%; Ca =  1,75%; 
Br =  8 °/o- (Schwz. P. 136 239 vom 23/12. 1926, ausg. 2/1. 1930. Zus. zu Schwz. P. 
127 256; C. 1929. I. 773.) A l t p e t e r .

Erich Schulze, Deutschland, Sterilisieren organischer Stoffe. Die zu sterilisieren- 
den Stoffe werden bei gewohnlicher Temp. mit geringen Mengen der Chinatoxine ver- 
mischt, besonders mit solchen, welche 5—9 Kohlenstoffatome enthaltende Seiten- 
ketten tragen, wie Eucupin u. Yuzin. Von einer 10°/oig. alkoh. Lsg. dieser Stoffe 
geniigt ein bzw. geniigen wenige Tropfen zur Sterilisation yon etwa 100 ccm einer 
organ. Stoffe enthaltenden Fl. ZweckmaBig gibt man aufierdem eine sehr geringe 
Menge Benzoesaure hinzu. (F. P. 678 350 vom 12/7. 1929, ausg. 21/5. 1930.) Kum,.

Georg Alexander Krause, Deutschland, Sterilisation von Flussigkeiten. Die 
oligodynam. Sterilisation der Fil. mittels Metallen oder Metallverbb. setzt sich, wenn 
die oligodynam. wirksamen Stoffe vor beendeter Sterihsation entfernt werden, auto
mat., gegebenenfalls bis zu v6 lliger Sterilitat fort. ZweckmaBig ist es, einige Zeit nach 
erfolgter Unterbrechung, gegebenenfalls mit erneuter Unterbrechung, von neuem 
oligodynam. wirkende Stoffe, jetzt aber in geringerer Menge, in weniger feiner Ver- 
teilung oder von geringer Wirksamkeit auf die Fil. einwirken zu lassen. (F. P. 678 883 
vom 23/7. 1929, ausg. 5/4. 1930. D. Prior. 2/8. 1928.) K u h l in g .

Handbuch der praktischen und wissenschaitlichen Pharmazie. Hrsg. v. Hermann Tlioras.
Lfg. 29. Bd. 5. Hiilfte 2. S. 981— 1172. Berlin, Wien: Urban & Schwarzenberg 1930.
4°. M. 10.— .

G. Analyse. Laboratorium.
Jacques Corbiere, Apparat zur fortlaufenden und autoinatischen Rdnigung von 

Quecksilber. Der beschriebcne App. zur Rcinigung yon Hg durch HN03 u. nachfolgende 
Dest. ist eine Kombination des App. yon B o t o l f s e n  (vgl. C. 1929. II. 3038) u. des 
klass. App. von Go r c y . (Buli. Soc. chim. France [4] 47. 331—32. Marz 1930.) W r e sc h .

L. R. Wilberforce, Klammerhalter und Staiivklammer von geometrischer Form. 
Es wird eine Klammer beschrieben, bei welcher der Druck gegen ein Paar rechter 
Winkel den nótigen Halt gibt. (Journ. scient. Instruments 7. 119—21. April 1930. 
Liyerpool.) J u n g .

G. B. Brook und H. J. Simcox, Notiz uber praktische Pyrometrie. Es werden 
die Schwierigkeiten behandelt, welche in der Industrie durch elektr. u. magnet. Felder 
starker Intensitat bei Temp.-Mesaungen entstehen. Es wird ein Instrument beschrieben, 
das gegen diese Einfliisse mittels weicher Eisenplattcn gesehiitzt ist. AuBerdem wird 
ein Thormoelement beschrieben zum Gebrauch fiir nicht eisenhaltige Schmelzen. 
Der Draht ist bis auf das freie Ende durch eine Silicarohre isoliert u. durch Asbest

XII. 1. 235
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geschiitzt. Dor Kontakt zwischen den Driihten wird durch das geschmolzene Metali 
selbst hergestellt. Dio Temp. kann in 15 Sekunden abgelesen werden. (Instrument 
World 1. 329—33. Marz 1929.) J u n g .

—, Vorschlage fur die Herstellung des Apparałes und die Versuclisausfuhrung bei 
der Beslimmung des spezifischen Geioichls der Gase. Vorsehlag der N a t i o n a l G a s o -  
l i n e  A s s o c .  o f  A m e r i c a .  Der App. wird abgebildet u. beschrieben, desgleichen 
der Vers.-Vorgang. Sio miissen wie dio dazu gehorigen Bemorkungen u. Vorsichts- 
maBregeln im Original eingesehen werden. (Refiner and natural. Gasoline Manu- 
facturer 9. 126—29. Jan. 1930.) N a p h t a l i .

Werner Kolhorster, Bestimmung der Konstanten, insbesondere der Kapazitdt 
von Strahhmgsapparaten. Best. u. Diskussion der Leistungsfiihigkeit der nach K ol- 
h o r s t e r  (Physikal. Ztschr. 27 [1926]. 62) gebauten Strahhmgsapparate mit fest 
eingebautem Elektrometor. Die fiir dio Messimg der Ionisierungsstarke in Betracht. 
kommenden GroBen sind mit einer Genauigkeit von l°/0 meB- u. reproduzierbar. 
(Physikal. Ztschr. 31. 280-—84. 15/3. 1930. Potsdam, Meteorolog.-Magnet. Obser- 
vatorium.) LORENZ.

V. F. Hess und A. Reitz, Zur Kapazitatsbestimmung von Strahlungsapparaten. 
Weitero Methode zur Best. der Kapazitiit von Strahlungsapp. (vgl. vorst. Ref.). Re- 
produzierbarkeit 1,5%. (Physikal. Ztschr. 31. 284—88. 15/3. 1930. Graz, Univ., 
Lehrkanzel f. Experimentalphys.) LORENZ.

Max Haas und Denzo Uno, Ein verbessertes Differential-Dilatometer. Die ganze 
Einrichtung ist auf eine Schieno mit drcieckigem Quersclinitt erschutterungsfrei auf- 
gesetzt, in Anlehnung an die Bauart der groBen Metallmikroskope. Die von Ch e v e n a r d  
bisher verwcndeten 2 Dilatometerrohre werden durch ein einziges ersetzt, wodurch ein 
Arbeiten in neutralen Gasen ermoglicht wird. Gleichzeitig wurde auch die Spiegel- 
befcstigung verbessert. (Journ. Inst. Metals 42. 331—35. 1929. Aachen, Techn. Hoeh- 
schule, u. Kyoto, Japan.) W ilke.

J. E. Calthrop, Notiz iiber ein Oberfldchenspannungshydrometer. Mittels eines 
einfachen Hydrometers wird ein instruktiver Vers. erlautert zur Ermittlung der Ober- 
fliichenspannung mit einer Genauigkeit von 1—2%. (Journ. scient. Instruments 7. 
128—30. April 1930. London.) J u n g .

W. Kuhl, Eine neue Aufsalzkamera fur Kinofilm, fur Serienaufnahmen mikro- 
skopischer Objekte. Von E. L e iTz, Wetzlar, ist eine neue Mikroskopaufsatzkamera mit 
seitlichem Einblickfernrohr herausgebracht worden, die sich unter anderem durch 
folgende Yorteile auszeichnet: 1. Geringes Gewicht (540 g einschlieBlich der fiir 36 Auf- 
nahmen geladenen Kassette). 2. Das Aufnahmematerial (n. Kinofilm) ist uberall er- 
haltlich u. yerursacht wenig Kosten. 3. Der selbstspannende KompurraderverschluB 
gestattet verschiedene Belichtungszeiten (Zeit, Bali u. 1— 1/ 1 2 5  Sek.). (Ztschr. wiss. 
Mikroskopie 47. 70—72. April 1930. Frankfurt a. M.) W in k e l m a n n .

K. John, Der neue Reichertsche Heizliscli. R e ic h e r t  in Wien hat nach Angaben 
von G. K l e in  einen neuen Hciztisch konstruiert, der nach Angaben des Vfs. besonders 
fiir bio- u. histochem. Arbeiten geeignet ist. Er besteht aus einer Metalldose, die auf dem 
Objekttisch des Mikroskops befestigt wird, u. die im Inneren den Heizkorper birgt. 
Eino zentr. Ausbohrung liefert das Licht zur Erhellung der Objekte. Der neue Tisch 
gestattet, Tempp., die sich zwischen 30 u. 350° bewegen, auf ± 0 ,5 °  konstant zu halten. 
(Ztschr. wiss. Mikroskopie 47 . 76—78. April 1930. Cannstatt.) W in k e l m a n n .

A. Karsten, Der Analysenfilłeransatz fur Kunststoffeunlersuchungen. (K unst-
stoffe 20. 83—84. April 1930. — C. 1930. I. 2279.) K r u g e r .

J. D. Bernal, Ein Unii-ersal-Róntgenphotogoniomeler. Teil IV. (III. vgl. C. 1930.
I. 103.) Ausfiihrliche Anweisung fur den Gebrauch des friiher beschriebenen Róntgen- 
photogoniometors, insbesondere iiber die Justierung u. Auswahl der Krystalle. (Journ. 
scient. Instruments 6. 343—53. Nov. 1929.) K l e v e r .

J. Thovert, Physikali-sche Phołometrie. Fur die Zwecke monochromat. Photo- 
mctrie wahlt Vf. eine willkiirliche Funktion der Sichtbarkeit, die die monochromat. 
Lichtstarke u. ihren relativen Wert zu definieren gestattet. (Journ. Physiąue Radium 
[7] 1. 121—25. April 1930. Lyon, Faculte des Sciences.) L o r e n z .

B. Ormont, Uber die Anwendung der gravimetrischen Titration fur mikroanalytiscJie 
Besiimmungen. Vf. macht einige ergiinzende Bemerkungen iiber die Benutzung der 
friiher beschriebenen Mikrowageburette (vgl. C. 1929. I. 112) u. zu der Abhandlung 
von Mik a  (C. 1929. I I . -2914). (Ztschr. analyt. Chem. 80. 200—03. 1930.) W i n k .
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A.-J. Brodski und S.-M. Boruchowitsch, Temperatureinflu/3 auf Chinhydron- 
und Kalomelelektrode. C. 1930. I. 1667. (Journ. Chim. physiąue 26. 542—47. 25/12.
1929. Dnepropetrovsk, Inst. des Mines, Lab. de Chim. phys.) L o r e n z .

E. Schulek, Uber die Z ersetzungsprodukte der tolumetrischen Natriumthiosułfal- 
losungen. (Vgl. C. 1926. II. 1990.) Es wurden 4000 ccm sterilo 0 , 1 -n. Na2 S2 0 3 -Lsg. 
bereitet. Von der Lsg. wurden je 2000 ccm in 3000-ccm-Flaschen gegossen, dic mit
— in verd. HC1 u. dest. W. ausgekoehten — Gummistopfen verschlossen wurden. 
Der Inhalt der einen Flasche wurde mit aus einer „gealterten“ Thiosulfatlsg. Jier- 
stammendem S versetzt. In beiden Flasclien waren etwa 10 cm tief 1 cm breite, mit 
Bleiaeetatlsg. getrankte Papierstrcifen neben den Gummistopfen befestigt. Die 
Flaschen 'wurden in einem hełlen Arbeitsraum aufbewahrt. Nach 4% Monaten hatte 
sich das Papier der geimpften Lsg. gebraunt: Bldg. von H 2S durch Bakterienwrkg. 
(Ztschr. analyt. Chem. 80. 190—91. 1930. Budapest, Hygien. Inst.) W i n k e l m a n n .

W. A. Roth, Zur Heizwertbestwnnung ton festen Sloffen. Eine praklische Hilfs- 
und Eichsubsłanz. Vf. schlagt Paraffinól ais beąuemes Hilfsmittel vor, dessen Ver- 
brennungswert uber Jahre hinaus genau konstant bleibt. (Brennstoff-Chem. 11. 
46—47. 1/2. 1930. Braunschweig, Physikal.-ehem. Inst. d. Tecbn. Hoehsch.) BoRNST.

Gerhard Schmitt, Neue Apparale zum Nachweis ton Oasen und Dampfen in Luft. 
Beschreibung u. Wiirdigung der fiir den angegebenen Zweck vorhandenen Apparate. 
(Brennstoff-Chem. 10. 424—26. 461—64. 1/12. 1929. Hamburg, Chem. Lab. u. Petroleum; 
Inst. v. K o e t s c h a u  & S c h m itt .) B o r n s t e in .

Elem ente und anorganlsche Yerblndungen.
Manuel Abbad, Darsłellung ton Schwefelwasserstoff fiir Laboratorien. Zur Darst. 

voń H2S verwendet Vf. die Hydrolyse yon A12 S3, das im Laboratorium selbst einen 
Tag vor dem Gebrauch aus Al-Pulver u. S-Blumen (1:4) durch Entziindung des Ge- 
misches auf einer Asbestplatte im Ofen hergestellt wird. Das Verf. hat den Vorzug, 
daJ3 man, da es mit W. statt mit Sauren arbeitet, die Glasapp. durch einen eisernen 
Generator ersetzen kann. Es wird ein zweckmaBiges Modeli eines solclien beschrieben, 
bei dem ein mit 2—3 kg A12 S3 gefiilltes Sieb in der Glocke eines mit W. beschickten 
Gasometers hiingt u. durch den Gasdruck bei steigender Entnahme aus dem W. ent- 
fernt wird, so daB die Rk. zum Stillstand kommt. Die Anlage liiBt sich leicht reinigen. 
Dic H 2 S-Entnahme erfolgt wie ublich aus mehreren parallelen Glasleitungen. (Anales 
Soc. Espanola Fisica Quim. 28. 264—69. Marz 1930. Analyt.-chem. Lab. der Berg- 
ingenieurschule.) R. K. Mu l l e r .

H. E. Woisin, Die Zuverlassiglce.it der Schwefeldiozydbestimmung nach Reich- 
Raschig. Aus der vom Vf. in mehreren Sehwefelsaurefabriken angcstellten Unters. geht 
hervor, daB Natriumacetat die stórende Einw. von nitrosen Gasen bei S0 2-Best. nach 
R e ic h -R a sc h ig  zum Teil aufhebt. Man findet jedoch stets einen zu niedrigen Wert, 
u. zwar wird der Fehler um so gróBer, je gróBer der Geh. an nitrosen Gasen ist, u. je 
langsamer die Analyse ausgefiihrt wird. (Ztschr. angew. Chem. 43. 293—94. 5/4. 1930. 
Frankfurt a. M.) W i n k e l m a n n .

H. Ginsberg, Zur guantitaiiten Sulfatbestimmung in Oegenwart ton Aluminium- 
fhioriden. Zur Best. des Sulfatgeh. in Al-Fluoriden wurde vorgeschlagen, das Sulfat 
mit Zn-Staub zu Sulfid zu reduzieren u. den S ais H2S auszutreiben u. aufzufangen 
(vgl. C. 1929. II. 332). Da diese Methode nur zu unyollkommenen Ausbeuten fiihrt, 
untersucht Vf. den Verlauf der Zn-Staubred. der Sulfato u. fand, entgegen den An- 
gaben von E h r e n f e l d  (Chem.-Ztg. 41 [1907]. 375), daB die Red. des Natriumsulfats 
nicht quantitativ zu Sulfid verlauft, sondern daB neben diesem in geringer Menge 
Sulfit gebildet wird. Die Red. des Sulfats gelingt auch mit Al-Pulver. Vf. gibt eine 
modifizierte Arbeitsvorschrift zur Sulfatbest. in Al-Fluoriden, wonach 1—2 g Substanz 
mit 5—7 g Zn vermischt in einen Porzellantiegel gegeben u. mit 3—5 g Zn-Staub iiber- 
schiehtet werden. Darauf wird eine 1—2 cm starkę Sodaschicht leicht aufgestampft. 
Mit einer Geblaseflammo wird der Boden des Tiegels, der bis zur Hóhe des Red.- 
Gemenges in einer Asbestscheibe sitzt, 20—30 Min. auf etwa 900° erhitzt. Der Tiegel 
wird nach dem Abkuhlen mit Inhalt in den Zers.-Kolben gebracht u. umgestiilpt; nach 
Durchleiten von C02 wird tropfemveise verd. Saure zugegeben. Die Lsg. muB nach 
beendeter Zers., abgesehen von ausgeschiedenem Kohlenstoff, vollkommen klar sein. 
Nach erneutem Durchleiten von C02 u. kurzem Aufkoehen wird die vorgelegte Vio'n- 
Jodlsg. mit Thiosulfat zuriicktitriert. Die Methode gibt befriedigende Werte, die in
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1—17 2 Stdn. erhalten werden. (Ztschr. angew. Chem. 43. 21—24. 4/1. 1930. Lauta- 
werk.)" S ie b e r t .

Erich Muller und Herbert Kogert, Eleklrometrische Analyse der Nilriersdure. 
Zur Analyse dor Nitriersiiure werden ein konduktometr. u. ein elektrometr. Titrations- 
verf. angegeben. 1. Direkte konduklomelr. Titration boider Sauren mit Ba(OH ) 2 ergab 
zwar cinen selir deutlichen Kniek, wenn alle Sauro verbraucht war, aber nur einen 
schwachen nach Neutralisation bzw. Fallung der Scliwefelsaure. Es wurde daher 
zuniiehst die Gesamtmenge-Saure in ublicher Weise mit NaOH ermittelt u. nun ver- 
sucht, SO.," neben N 03' zu bestimmen. Die Titration von S04"  mit BaCl2 yersagt, 
wie schon K o lTh o f p  fand, bei Anwesenheit yon N O /. Dagegen bewahrte sich die 
Titration mit Pb(N03)2. Man erhielt a) Gesamtsaure, b) H 2 S04. 2. Potenlionietr.
yersuchte man so vorzugehen, daB man das Sauregemisch mit PbC03 behandelte; 
dann wird S04" gefiillt u. Pb(N03 ) 2 geht in Lsg. Dieses 1. Pb++ soilto dann mit 
K 4 Fe(CN)s bestimmt werden. Diese Methode gibt fiir HN0 3 genaue Werte, yersagt 
aber bei Anwesenheit von H 2 S0 4 [das PbS0 4 adsorbiert bei der Eallung Pb(N03 )2 j. 
Daher ging man so vor, daB man dio Gesamtsaure bestimmte u. mit einer bekannten 
uberschussigen Menge von Pb(N03 )2 -Lsg. S04" ausfallte. Durch Titration des rest- 
lichen Pb(N03 ) 2 erhielt man die S0 4 "-Menge. Bei dieser Methode muB in verdunnter 
Lsg. gearbeitet werden. — Die Analyse einer techn. Nitriersiiure nach den beiden 
Methoden ergab sehr gute Obereinstimmung. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 188. 
60—71. 8/3. 1930. Dresden, Techn. Hochsch.) K l e m m .

Paul Baumgarten und Ilse Marggraff, U ber die Reaktion von Nilriten mil 
Aminosulfosaure und iiber einen Nachweis und' eine Bestimmung ron salpetriger Saure 
neben Salpetersaure. Nitrit u. Aminosulfonsaure reagieren in verd. Lsg. augenblicklich, 
in konzentriertei'en Lsgg. ist die Rk. gewohnlich in ca. 1 Min. bcendet. Wegen der 
groBen Rk.-Geschwindigkeit hat besonders in verd. Lsgg. die primiir gebildete H N 0 2 

keine Gelegenheit zum Obergang in H N 0 3  u. NO, so daB sich bei Nitritlsgg. bis zu
0,5 Mol./l auch mittels Diphenylamin die Bldg. von HN03 bei der Nitritzerstórung 
nicht nachweisen laBt. 1 Teil N itrat neben 1000 Teilen N itrit liiBt sich nach Zer- 
stdrung des Nitrits durch Aminosulfonsiiure mittels Diphenylamin sicher erkennen. 
Der beim Versetzen einer neutralen Nitritlsg. mit Aminosulfonsaure u. BaCl2 auf- 
tretende Nd. von BaS04 kann zum spezif., sehr empfindlichen Nachweis yon N 02', 
besonders auch in gefarbten Lsgg. dienen; deutliche Trubung noch bei einer Lsg. 
mit 2 y KNOa im ccm bei Zusatz einiger Tropfen verd. Aminosulfonsaure- u. BaCl,- 
Lsg. Nach Zerstorung von N 02' durch Aminosulfonsaure u. Fiillung der H 2 S04 mit 
BaCl2 kann zugleich yorhandene HNOs mit derselben Rk. durch Red. der vom BaS04 

befreiten, noch BaCL u. Aminosulfonsaure enthaltenden FI. mit Zn- oder Mg-Spanen +  
Essigsiiure durch erneute BaS0 4 -Bldg. nachgewiesen werden. — Quantitative Best. 
von N 02' durch gravimetr. Best. der nach der Gleichung: MeN02 +  H 2N -S03H =  
MeHSO., ~j- N, +  H 20  gebildeten H 2 SO, ais BaS04  oder durch gasvolumetr. Best. 
des N2; erstere Methode liefert bei Ggw. von N 03' wegen der Okklusion von Ba(N03 ) 2 

durch BaS0 4 zu hohe Werte. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1019—24. 7/5. 1930. 
Berlin, Uniy.) K r u g e r .

W. L. Hill und K. D. Jacob, Bestimmung von Silicium in Pliosphatgestein. Die 
gepulverte Gesteinsprobo (2,5 g) wurde 30 Min. mit 50 ccm HCl-Lsg. (1: 1) im Platin- 
gefaB auf dem W.-Bad erhitzt, abfiltriert u. das Filtrat mehrmals eingedampft. Eine 
langere Digestionsdauer ergab kein nennenswert abw eichendes Resultat. An ver- 
schiedenen Phosphatmineralien wurde diese modifizierte BERZELlUSsche Methode 
mit den sonst iiblichen yerglichen. Sie ergab 0,5—2,7° / 0 hóhcre Werte ais die letzteren. 
(Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 13. 112—17. 15/2. 1930. Washington, Bur. 
of Chem. and Soils.) W in k e l m a n n .

Friedrich L. Hahn, Zur analytischen Chemie der Aluminiumlegierungen. Durch 
Erhitzen im Chlorstrom (App. u. Arbeitsgang sind genau geśchildert) wird dio Le- 
gierung in 3 Anteile zerlegt, einen nicht fluchtigen Ruckstand, ein Sublimat u. ein 
Destillat. Der geringe Ruckstand besteht aus reinem Al20 3, im Sublimat ist das Fe, 
der Rest des Al u. ganz wenig Ti, im Destillat ist das gesamte Si u. die Hauptmenge 
des Ti. Das Sublimat wurde mit stark verd. HC1 aus dem Rohr lierausgespiilt, die 
Lsg. mit 10 g Weinsiiure yersetzt, dann wurde H2S bis zur Entfarbung eingeleitet 
u. das Fe mit NH3 gefallt. Aus dem Filtrat wurde H 2S yerkocht u. nach Zugabe von 
Essigsiiure das Ti mit Kupferron (Nitrosopheny]hydroxylamin) niedergoschlagen. 
Aus diesem Filtrat wurde Al mit Oxin gefallt u. bromometr. bestimmt. Das Destillat
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wurdo in oiner mit etwa 10 ccm Isopropylalkohol besohickten, eisgekiihltcn Vorlage 
aufgefangen, mit Isopropylalkohol in einen gewogonen Platintiegel ubergespiilt, mit 
ungefahr dem gleichen Vol. W. versetzt, verdunstet (W.-Bad) u. gcgliiht. Man wog 
die Summę der Oxyde u. nach dem Abrauchen mit Fhifisaure-Schwefelsaure das TiO,. 
Zur Best. von Ca, Mg u. Alkalien wurdo etwa 1 g Lcgierung durch Kochen mit HC1 
so weit wio moglich aufgeschlosscn u. vom Riickstand abfiltriert; die Lsg. wurde auf 
30 ccm eingedampft u. mit HCl-Gas gesatt. Der Nd. von A1C1, • 6  H20  wurde abgesaugt, 
mit etwas starker HCl-Lsg. gewaschen u. nochmals mit HCI-Gas umgefallt. Die ver- 
einigten Filtratc wurden eingedunstet. Aus der Lsg. des Trockcnruckstandes wurden 
mit Oxim u. Na-Acetat die Ietzten Reste Fe u. Al entfernt u. Ca ais Oxalat gefallt; 
das F iltrat gab mit NH3 keine Mg-Fallung. (Ztschr. analyt. Chem. 80. 192—200. 
1930. Frankfurt a. M.) W in k e l m a n n .

R. Fricke und K. Meyring, Eine beąueme und zuverldssige Melhode zur gravi- 
metrischen Besiimmung des Aluminiums ais Oxyd. Al lafit sich gcnau u. bequcm durch 
Fallung von Aluminatlsgg. mit C02 bei Zimmertemp. bestimmen. Man neutralisiert 
dazu event. vorhandones iiberschiissiges Alkali bis zur bcginnenden Triibung u. bcstimmt 
damit — falls erwiinscht — gleichzeitig des freie Alkali. Dann leitet man langsam 
(um grobflockiges Hydroxyd zu bekommen) C02 ein, bis Phenolphthalein nach 1 2  

bis 15 Min. entfarbt ist; dami wird noch 10 Min. eingeleitet. Gewaschen wird erst 
mit k., dann mit h. W. bis zur Chlorfreiheit. Im Filtrat kann dann noch die restliclie 
(mit Aluminiumhydroxyd salzbildende) Lauge titriert werden. Auf einige Kom- 
plikationen wird hingewiesen. Fallung bei 60° ergibt zu hohe Werte, bei 0° ist der 
Nd. zu fein. Alkaliiiberschufl, Chloride u. Nitrate storen nicht, wohl aber groBere 
Mengen von Sulfat, ferner Li, Mg u. Erdalkalien. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 188. 
127—37. 8/3. 1930. Munster, Univ.) K l e m m .

P. Dickens und G. Thannheiser, Die Anwendung der polenliometrischen Map- 
analyse im Eisenhuttenlaboratorium, insbesondere zur Besiimmung von Mangan, Chrom 
und Vanadin nebeneinander. Einleitend werden die Grundlagen der potentiometr. 
Titration, die gebrauchlichsten Ausfuhrungsarten, dic vielseitigen Anwendungsmoglich- 
keiten u. die Vortcile besprochen. Dann folgt ein Oberblick iiber das Schrifttum u. 
die bisherigen Arbeiten, die sich auf die Anwendung der potentiometr. Titration in 
der Stahlanalyse beziehen. Die eigenen Verss., 'Rln, Cr u. V nebeneinander zu bestimmen, 
werden mitgeteilt. Diese fiihrten zu einem allgemein anwendbaren Trennungsgang, 
bei dem das Mn mit Oxalsaure, das Cr u. V mit FeS04 u. dann das reduzierte V wieder 
mit IOlnOj titriert wird. Der Arbeitsgang ist wie folgt: Die Manganat, Chromat u. 
Vanadat enthaltende Lsg. wird mit H 2 S0 4 2: 3 versetzt, so daB 25 ccm konz. H 2 SO., 
in je 100 ccm der Lsg. enthalten sind, dann wird auf 70° erwarmt, mit Oxalsaure unter 
Verfolgung des Potentials mit geringem UberschuB versetzt u. dieser mit Kalium- 
permanganat titriert. Nach der Titration werden 1—2 Tropfen HC1 1: 1 zugegeben 
u. kurz aufgekocht. Dann wird die Lsg. abgekiihlt u. bei Zimmertemp. werden Cr 
u. V mit FoS04 titriert. Der UberschuB an FeS04 wird dann in der Kalte u. das Vanadyl- 
sulfat bei 70° mit KMn04 titriert. Die Titrationen werden durch Ni, Co, Cu, Mo u. W 
nicht gestort. Bei W tritt allerdings eine Beeinflussung auf, wenn sich Wolframsaure 
absch eid e t. Dies kann a b e r Y erm ieden werden, wenn man H 3 P 0 4 zu se tz t.

Da bei der Auflosung des Stahles Mn, Cr u. V in einer niederen Oxydationsstufe 
Yorliegen, mussen sie aufoxydiert werden. Dio Herst. der richtigen Lsg. muB wie folgt 
durchgefiihrt werden: 1 g Stahl wird in 30 ccm verd. H 2 S04 1: 12 gel., etwas abgckuhlt, 
mit 10 ccm Ag2 S0 4 (5 g auf 1000 ccm H 2 0) u. 30 ccm Ammoniumpersulfat (500 g auf 
1000 ccm H 2 0) in der Hitze oxydiert. Sollte die Lsg. infolge eines hohen Cr- u. Mn- 
Geh. nicht rot gefarbt werden, so muB bis zum Eintreten der Rotfarbung weiteres 
Ammoniumpersulfat zugesetzt werden, wobei die Lsg. vor jeder Zugabe etwas abgekiihlt 
werden muB. Bei beginnender Rotfarbung werden noch 15 ccm H 2 S0 4 2: 3 zugegeben, 
um eine Ausscheidung von Braunstein zu verhindern. Sodann kocht man 10—15 Min. 
lang, bis das uberschiissige Ammoniumpersulfat zerstórt ist. Nach dem Abkiihlen 
versetzt man die Lsg. mit 2—3 g Pb02, erwarmt langsam bis zum Sieden, halt noch
2—3 Min. im Sieden, filtriert u. wasclit mit h. H 2 S04-haltigem W. aus. Zum quanti- 
tativen Auswaschen sind 200—250 ccm erforderlich. Sollte hierbei die Temp. unter 
70° gesunken sein, so erwarmt man wieder auf diese Temp. u. titriert zuniichst mit 
Oxalsaure genau bis zum Sprung oder 1 / 1 0 ccm iiber denselben. — Bei W-enthaltenden 
Stahlen muB man versuchen, dio Wolframsaure in Lsg. zu halten, weshalb in diesem 
Falle folgende Arbeitsweise zu empfehlen ist: 1  g Stahl wird in 30 ccm H 2 S0 4 1 : 12
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u. 70 ccm H 3 PO,, 1,74 gel., alsdann mit Ammoniumpersulfat u. Ag„SO.,- oxydiert u. 
wie tiblich weiter behandelt. 70 ccm H 3 P 0 4 geniigen fiir einen W -Geh. bis zu 25%. — 
Zum SchluB wird eine vereinfachte Apparatur beschrieben, dic billig u. auBerst einfach 
in ihrer Handhabung ist, so daB sic jedem ohne besondere Yorkenntnisse zur sofortigen 
Benutzung in die Hand gegeben werden kann. (Arch. Eisenhiittenwesen 3. 277—91. 
Okt. 1929. Dusseldorf, Kaiscr-Wilhelm-Inst. f. Eisenforsch.) W il k e .

R. Berg und M. Teitelbaum, Selmige Saure ais neues spezifisches Reagens zur 
Bestimmung und Trennung fur Wismut und Titan. Se02 ist ein spezif. Reagenz fur 
die Metallo der 4. Gruppe des period. Systems, auBerdem bildet Se02  noch mit Hg, 
FeIn, Ag u. Bi mehr oder weniger wl. Verbb. Auf Gruńd ihrer Fallungsempfindlich- 
keiten kommen fiir analyt. Anwendung nur Bi, Ti, Zr u. Th in Frage. Die Empfindlieh- 
keit fur Bi betriigt etwa 1 : 300000, fiir Ti 1 : 200000, fur Snlv hingegen nur 1: 40000, 
fur Hg11 1: 50000. Vff. geben eine genaue Vorschrift fiir eine einfache u. exakte Best. 
des Bi auf grayimetr. u. maBanalyt. Wege sowie fiir eine Trennung des Bi von Zn, 
Cd, Cu, Pb, Co, Ni, Mn, Al, Mg, Ca u. Be, ferner fiir die Best. des Ti u. dessen Trennung 
von den Erdalkalien, den Metallen der (NH4 )jS-Gruppe, von Mg, Be, Zr, Mn, Ni, Co, 
Fe, Al, Mg. (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 189. 101—12. 25/3. 1930. Kónigsberg, Chem. 
Lab. d. Univ.) A s c h e r m a n n .

Kin’ichi Someya, Studien uber potentiometrische Reduktometrie. I. Bestimmung 
von Selen, Tellur mul Gold. Zur potentiometr. Best. von Metallen u. Metalloiden 
eind meist sehr starkę Reduktionsmittel benutzt worden; das brachte die Unbequemlich- 
keit, daB man besondere App. brauchte, um die Reagenzien gegen Luft zu sehiitzen. 
Vf. bringt ais luftbestandiges Reduktionsmittel K J  in Vorschlag. 1. Selenige Saure.
a) M it K J. Eine umfangreiche Literaturiibersicht zeigt die Schwierigkeiten, mit 
der die meisten der bisher ausgearbeiteten Methoden zur volumetr. Best. von Se zu 
kampfen haben. Insbesondere gilt das auch von Verss., K J  ais Reduktionsmittel 
zu benutzen, bei denen meist das ausgeschiedene Jod zuriicktitriert wurde. Die direktc 
potentiometr. Titration mit K J  dagegen gelingt, wenn die HCl-Konz. geniigend groB 
ist, glatt u. ist recht genau. Bei Anwesenheit von Te0 2 werden die Werte etwas zu 
groB, Au muB entfernt werden, Cu u. Fe storen nicht. b) Mit Thiosulfal. Auch mit 
Thiosulfat laBt sich die Titration mit weiter Aciditatsgrenze durchfiihren u. ist dann 
Behr genau. Nur ist es notwendig, die Pt-Elektrode vorher zu aktm eren (naheres im 
Original). Te0 2 u. Alkalihalogenide stóren nicht, Au+++ yergroBert den Titer. 2. Tel- 
lurige Saure laBt sich ebenfalls mit K J  recht gut titrieren; bei Ggw. von Se02, Cu++ 
u. Fe+++ erhalt man keine brauchbaren Werte. 3. Auch Gold laBt sich gut titrieren; 
nur muB man yorher dafiir sorgen, daB alles in der 3-wertigen Form vorliegt. Dies 
geschieht am besten mit Chlorwasser. Man erhalt dann 2 Potentialsprunge; der erste 
cntspricht der Red. des Cl2, der zweite der des Au+++ zu Au+. Cu stort nicht. Auch 
lassen sich so Au+++ u. Te0 2 nebeneinander bestimmen. Die Au-Werte sind dann 
weniger genau. 4. SchlieBlich wurde selmige Saure potentiometr. mit Alkali (Chin- 
liydronelektrode) bestimmt. Die Werte sind auf 0,3—0,5% genau. (Ztschr. anorgan. 
allg. Chem. 187. 337—61. 7/3. 1930. Sendai [Japan], Tohoku Imp. Univ.) K lem m .

Organische Substanzen.
Josef Lindner, Fehlerquelłen in der organischen Elementaranalyse. V. Mitt. tlber 

Sauerstoff, Kautschuk und verschiedene Hilfsmaterialien. (IV. vgl. C. 1930. I. 3084.) 
Der fiir Elementaranalyse verwcndete (aus fl. Luft stammendc) Sauerstoff enthiilt 
konstantę, aber unbedeutende Mengen C-haltiger Verunreinigungen. Auch den von 
Kautschukschlauchen abgegebenen Verunreinigungcn kommt kaum Bedeutung zu; 
vermutlich’ werden geringe Mengen weniger hoch polymerer Kautschukanteile mit 
fortgefiihrt. — Die Durchlassigkeit yon Schlauchen fiir C02 u. Leuchtgas wird unter
sucht. — Ungereinigter Asbest gibt anhaltend merkliche Mengen C0 2 ab, gereinigter 
nicht oder erst nach langerem Lagern. Dasselbe gilt fiir die Glaswolle, die ais Trager 
fiir P 2 0 6 verwendet wird. Silbertressen geben nach kurzem Ausgliihcn im 0 2-Strom 
keine schadlichen Gase ab. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 63. 1123—28. 7/5. 1930. Inns
bruck, Uniy.) B e r g m a n n .

Walter Ruziezka, Jod in statu nascendi zum Nachiceis einiger primarer aro- 
matischer Aminę. (Vgl. C. 1929. II. 2078.) Die im Folgenden genannten Aminę wurden 
in der aquivalenten oder etwas uberschussigen Menge HC1 gelost. a) Es wurde 1 ccm 
davon m it 1  ccm 10%ig. JK-Lsg. u. 1 ccm 3%ig- K J0 3 -Lsg. yersetzt u. das iiber- 
schussige Jod mit Na2 S2 0 3-Lsg. entfernt. b) 1 ccm der l%ig. Lsg. wurde mit 1 ccm
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3%ig. K J0 3 -Lsg. u. Na2 S2 0 3 -Lsg. im UborschuB versetzt. c) 1 ccm der 1 %ig. Lsg. 
wurde mit 1  ccm 0,1-n. Jodjodkalilsg. u. Na2 S2 0 3 -Lsg. im UberschuB vcrsetzt. 
ctiNaphthylamin: a) l%ig. griinblaue Flocken; 0,5%ig- ebenso; 0 ,l% ig. orange 
Suspension. b) Negativ. c) Blauer, krystall. Nd. — fl-Naphthylamin: a) l°/0ig. weiBo 
Suspension, spater Nd.; 0,5%ig. ebenso; 0,l%ig. weiBe Suspcnsion. b) Negatir. 
c) Negativ. — o-Phenylendiamin: a) l%ig. schwarze Flocken, Lsg. griinlichgelb;
0,5%ig- ebenso; 0,1%'g- schwarzgriine Suspension; 0,05%ig- griingelbe Lsg.; 0,01%ig. 
schwach gelb. — m-Phenylendiamin: a) l%ig- weifie Flocken, Lsg. blau, dann violctt;
0,6%ig- ebenso; 0,l%ig- violotte Lsg.; 0,05%ig- schwach violett; 0,01o/oig. ganz 
schwach violett. b) Negativ. c) Negativ. — p-Phenylendiamin: a) l°/oig- schwarze 
Flocken, Lsg. violett, dannrotbraun; 0,5%ig- ebenso; 0,l%ig- rotbraime Lsg.; 0,05%ig. 
schwach rotbraime Lsg.; 0,01%ig. ganz schwach rotbraun. b) Schwarzer Nd. c) Ne- 
gativ. — Benzidin: a) l%ig. blaue Flocken, beim Kochen braune Flocken; 0,5%ig- 
ebenso; 0,l%ig. blaue Flocken, beim Kochen zersetzt; 0,05°/oig. ebenso; 0,01%ig. 
blaue Flocken in Spuren. b) Negativ. c) Negativ. — o-Tolidin: a) 1—0,05°/oig. blaue 
Flocken, beim Kochen zersetzt; 0 ,0 1 ° /o ig . blaue Flocken in Spuren. b) Blauer Nd. 
c) Negativ. (Ztschr. analyt. Chem. 80. 185—90. 1930. Briinn, Dtsche. Techn. Hocli- 
schule.) W in k e lm a n n .

Kurt Taufel und Bernhard W. Marloth, Uber die qnantitative Bestimmung der 
Weinsdure durch Ausfallung ais Weirtstein. In einem mit AusguB versehenen kon. 
Jenaer Becherglas von 260 ccm Inhalt, das bei 100 ccm eine Markę tragt, werden 
genau 100 ccm Untersuchungsfl. Yorsichtig bis etwa zur Halfte eingedampft (Siede- 
steinchen). Nach dem Abkiihlen wird mit Lauge oder Saure auf den optimalen 
Wasserstoffexponenten ph =  3,27 oingestellt. Sodann gibt man 20 ccm n. Ameisen- 
siiure, 6  ccm n. Kalilauge u. 10 g gepulv. KC1 hinzu. Nachdem letzteres in Lsg. 
gegangen ist, fullt man bis zur 100-ccm-Marke auf. Durch Reiben mittels Glasstabes 
an der Wand des Bechers wird die Weinsteinabscheidung eingelcitet. Nun laBt man 
iiber Nacht (ca. 18 Stdn.) bei Zimmertemp. stehen u. filtriert dann den Nd. durch 
einen mit Papierfilterstoff beschickten Goochtiegel ab. Zum Auswaschen des Nd. 
nimmt man 30 ccm A. von 6 6  Vol.-°/0. Der durch scharfes Absaugen getrocknetc 
Nd. wird samt Filtermasse mit h. alkalifreien W. (40—50 ccm) in das zur Fallung 
benutzte Becherglas zuriickgespult. Unter Umruhren (um Spritzen zu vermeiden) 
wird bis zum beginnenden Sieden erhitzt; es erfolgt Auflósimg des Weinsteins. Dio 
Lsg. wird h. mit n., 0,5-n. oder 0,2-n. Alkalilauge (je nach Menge des Weinsteins) 
titriert. Sind a ccm 0,2-n. Alkalilauge verbraucht worden, so sind in 100 ccm Unter
suchungsfl. an Weinsaure in g enthalten: x — 0,03 (a +  1 ,1 ), worin die Korrektur 
fiir in Lsg. gebliebenen Weinstein enthalten ist. (Ztschr. analyt. Chem. 80. 161—85. 
1930. Miinchen, Dtsch. Forschungsanst. f. Lebensmittelchem.) W in k e l m a n n .

Carlo Lelli, Uber die jodometrische Tilrałion des Brechweinsłeins. Die quantitative 
Best. des Brechweinsteins beruht auf der jodometr. Titrierung von Sb in Ggw. von 
Bicarbonat. Obschon diese Best. sehr einfach ist, trifft man oft betrachtliche Analysen- 
differenzen. Diese beruhen zum Teil auf den abweichenden Angaben fur das At.-Gew. 
des Sb, u. aufierdem auf einer mangelnden Exaktheit beim Beobachten des Farb- 
umschlages. Es konnen durch diese beiden Fehleiąuellen Abweichungen bis zu 2°/o 
vorkommen. (Industria chimica 4. 869—70. Okt. 1929.) W e i s s .

R. J. Allgeier, W. H. Peterson und E. B. Fred, Eine colorimetrische Methode 
fur die Bestimmung von Buttersaure. Um schnell die Stoffwechselprodd. buttersaurc- 
bildender Bakterien ormitteln zu konnen, wurde. eine einfache eolorimetr. Best. der 
Buttersaure ausgcarbeitet. Die zu untersuchende Lsg. wird mit CuCh-HCl-Reagens 
(85,26 g CuCl2 -2H 20 in 1000 ccm 1 -n. HC1) behandelt u. mit Chlf. ausgeschiittelt, 
wobei Blaufarbung eintritt. Bekannte Lsgg., dio Buttersaure u. Essigsaure enthalten, 
werden ais Standardlsgg. verwendet. Reine Lsgg. ergaben ganz genauo Resultate. 
Die Unters. dor Destillate von Bakterienkulturen ergab ebenfalls Werte, die mit denen 
der bekannten Methode von DucLAUN gut iibereinstimmten. (Journ. Bacteriology 17. 
79—87. Febr. 1929. Madison, Univ. of Wisconsin. Sep.) W in k e l m a n n .

Bestandtelle von  Pflanzen und Tieren.
G. C. van Waisem, Praktische Notizen aus dem milcroskopischen Laboratorium. 

Die Ausfiihrung mikrochemischer Beaktionen. Zur Farbung gewisser Prodd. im Harn- 
sediment gioBt Vf. nach gehoriger Zentrifugierung die obenstehende FI. brutal weg, 
schiittelt das Rohrchen (wobei das Zentrifugat von der zuruckflicBcnden FI. wieder
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in tropfbare Form gebracht wird), u. gibt einen Tropfen auf den Objekttrager, so dali 
man unter das daraufgedeekte Deckglas einen am Rande anzubringcnden Farbtropfen 
( 1  %ig., filtrierte Lsg. von Azur II)  einsaugen lassen kann. Von der anderen Seiie 
laBt man darauf einen 3-mal groBeren Tropfen einer alkal. Fl. (21/ 2 %ig. Lsg. vón Carmin 
in 20% NaOH) einstromen. Zur Beobachtung der Wrkg. von Mineralsauren empfiehlt 
sich l%ig. Lsg. von Azur II, dest. W. u. 50%ig. HNO, zu gleichen Tęilen. (Ztschr. 
wiss. Mikroskopie 47. 81—82. April 1930. Haarlem.) W i Ńk e l m a n n .

G. C. van Waisem, Praktische Notizen aus dem mikroskopischen Laboratorium. 
Die von mir modifizierle Bouinsche Fliissigkeit ah Fixiermittel des Zentralnerrensyslems 
bei der Kern-, Faser- und Neurogliafdrbung. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. gibt eine genaue 
Anleitung fiir Fixierung u. Farbung mit der von ihm modifizierten B o u iN sc h e n  Fl. 
(Ztschr. wiss. Mikroskopie 47. 83—84. April 1930. Haarlem.) WiNKELMANN.

G. C. van Waisem, Praktische Notizen aus dem mikroskopischen Laboratorium. 
Uber die direkte Farbung des Blules. (Vgl. vorst. Ref.) Man fertigt ein Nativpraparat 
an u. gibt an die eine Seite des Deckglases l%ig. Lsg. von Azur II , worauf man alle 
morpholog. Blutgebilde in wunderbarer Scharfe erkennen kann. (Ztschr. wiss. Mikro
skopie 47. 84. April 1930. Haarlem.) WiNKELMANN.

G. C. van Waisem, Praktische Notizen aus dem mikroskopischen Laboratorium.
Die Ileizung des ilessers beim Schneiden der Objekte nach dem Zelloidintypus der Paraffin- 
methode. (Vgl. vorst. Ref.) Das Mikrotommesser wird mit einer Stichflamme angeheizt, 
bis die Bldg. von 6  /1 dicken Schnitten regelmiiBig vonstatten geht. Dann wird die 
Flamme zuriickgedreht u. der Flammenhalter verschoben, so daB die Flamme gerade 
den Riicken des Messers nicht mehr beriihrt, wodufch soviel Warme zugefuhrt wird, 
wie der untere Teil des Messers braucht. (Ztschr. wiss. Mikroskopie 47. 84—85. April 
1930.) WiNKELMANN.

W. Gross, Zur Technik der Feltfdrbung. Fur Farbungen mit Scharlacli lóst man 
den Farbstoff besser in 50%ig. Isopropylalkolwl ais in Athylalkohol, weil er nicht so 
stark fettlósend ist wie letzterer. Sehr brauchbar fiir Fettfiirbungen ist Diacetin, CH;1 • 
CO • O ■ CH2 • CHOH ■ CH2 - O • CO ■ CH3, Kp. 254°, welches sich mit W. u. Xylol sehr gut 
mischt, Scharlach in hoher Konz., Fett jedoch nicht lóst. — Eine empfelilenswerte, 
lialtbare Glyceringelatine zum Eindecken wird folgendermaBen gemacht: Man lost 
Grelatine in einer 1/6 -mol. Boratlsg., fugt dieselbe Menge Glycerin dazu u. versetzt dann 
noch mit Vioo -n. NaOH, bis dieRk. pn =  7,6 erreieht ist. (Ztschr. wiss. Mikroskopie 47. 
64—68. April 1930. Munster i. Westf., Patholog. Inst.) WiNKELMANN.

H. Okkels, Die Nachfdrbung von Turnbullblauprdparatcn. Vf. gibt ein Verf. 
an, wie man Paraffinschnitte von in absol. A. fixiertem Gewebe, in dem Eisen durch 
Turnbullblaufiirbung kenntlich gemacht worden ist, mittels Phenolsafranin, Methylgrun 
u. Pikrinsdure nachfarben kann. Dabei bleibt das Eisen leuchtend blau, die Kerne 
werden orangerot oder golden-braunlich, Cytoplasma resedagriin bis gelb, u. rote Blut- 
kórperchen grellgelb gefarbt. Die Praparate sind teilweise leider nicht lange haltbar. 
(Ztschr. wiss. Mikroskopie 47 . 69. April 1930. Kopenhagen, Univ.) WiNKELMANN.

F. Clauser und M. strani, Primdre Farbung durch Chloroform und saure Farb- 
stoffe. Verss. an einigen Organen von Kaninchen (Scheide, Leber, Lunge) zeigten, 
daB Chloroform dio Kernfarbung frisclier Gewrebe mit sauren u. elektronegativen 
kolloidalen Farbstoffen — wie Eosin, Methylblau, OrangeG, Trypanblau, Carmin — 
ermóglicht. Die Farbung erfolgt fast augenblicklich, wenn nur die 2 Substanzen (Chlf. 
u. Farbstoff) auf das Gewebe wirken. Die mit der Cliloroformmethode gefarbten 
Schnitte verlieren ihre physikochem. Eigg. nicht, da sie spater mit Kontrastfarben 
gefarbt werden konnen. (Ztschr. wiss. Slikroskopie 47. 58—63. April 1930. Padua, 
Ulliv.) WiNKELMANN.

Ernest Harold Callow, Die Bestimmung des Chlors in tierischen Geuieben. Fein- 
zerkleinertes Fleisch wurde in W. unter Erhitzen mehrfaeh extrahiert u. die Lsg. 
dann eingedampft. In den Estrakten wnrde Cl nach einer modifizierten V o l h a b d - 
Methode bestimmt. (Biochemical Journ. 23 . 648—53. 1929. Cambridge, Dept. of Scient. 
and Industr. Res., the Low Temp. Res. Station, Food Investig. Board.) F. Mii LLER.

Donald E. Frear, Die Anwendung der Benedict-Denis-Methode zur Bestimmung 
des Scliuiefels in Pflanzen. 1 g des fein zerriebenen, getroekneten pflanzlichen Materials 
wird in einem Porzellanschalchen mit 20 ccm der Lsg. nach B e n e d ic T-De n is  versetzt 
(25 g Cu(N03 ) 2 +  25 g NaCl +  10 g NH4 N 0 3 auf 100 dest. W.), langsam bis fast 
zum Kochen erwarmt, bei dieser schwachen Hitze verdampft u. mehrmals etwas W. 
zugesetzt. Nach 1 %  Stdn. wird die iibrig bleibende kleine Menge yollkommen ge-
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trocknet, im elektr. Ofcn oder uber S-freier Flammo verkoh!t. Nach Abkiihlung werden
50 ccm 6 -fach n. HC1 zugesetzt, dic ungel. C-Teilchen durch Filtrieren entfernt, h. aus- 
gewaschen, mit 10—20 ccm 10%'g- BaCl2 -Lsg. vcrsetzt u. BaS04 wie iiblich nach 
etwa 18 Stdn. weiterbchandelt. — So wurde eine groBere Anzahl von Gcmiisen mit 
einer Genauigkeit von etwa 10% des Wertes bei kleinen S-Mengen bestimmt. (Journ. 
biol. Chemistry 8 6 . 285—89. Marz 1930. Kingston, The Rhode Island, Agricult. 
Exp. Stat.) F. Mu l l e r .

Hugo Bauer und Eduard Strauss, Zur Tyrosin• und Tryptoyihanbestimmung 
nacli der Methodc von Tillmans, Ilirsch und Stoppel. Dic Methode wird zur ąuanti- 
tativeu Analyse der durch Nitrierung bei Zimmertemp. gewonnenen Nitroproteine 
so um geform t, daB die Nitrierung der Proteino anstatt in der Hitze bei gewóhnlicher 
Temp. durchgefiihrt u. die Farbwerte fiir Tyrosin u. Tryptophan durch Nitrieren 
in der Kiiltc neu bestimmt werden. Diese modifizierte Methode gibt fiir Cascin, Globin, 
Nitroglobin u. Nitroovalbumin annahernd stimmende Werte, die aber nur zur Er- 
ganzung der auf anderen Wegen erhaltenen Resultate dienen konnen. Bei Euglobulin 
wird zuviel Tyrosin, bei Serum album in zuviel Tryptophan gefunden. Bei Jodglobin, 
Nitrojodglobin u. Jodnitroglobin ist die Methodc unbrauchbar. (Biochem. Ztschr. 
2 1 1 . 191—98. Frankfurt a. M., Aus dem chemotherapeut. Forschungsinst. Geo r g  
SPEYER-Haus.) H e r r m a n n .

C. J. Weber, Eine Modifikation von Sakagucliis Reaktion zur quanlitaliven Be- 
stimmung von Arginin. Arginin gibt mit a-Naphthol u. Na-Hypochlorit eine sehr 
cmpfindliche Farbenrk., die folgendermaBen fiir quantitative Bestst. yerwendet wird: 
5 ccm der zu untersuchenden Lsg. werden in Eis mit 1 ccm 10%ig. NaOH u. 1 ccm
0,02%ig. a-Naphthollsg. gemischt, darauf 0,1—0,2 g einer Na-Hypobromitlsg. (2 g Bl
in 100 ccm 5%ig- NaOH) zugesetzt u. unter Schutteln 1 ccm 40%ig. Harnstofflsg. 
zugefiigt. In der Standardlsg. wird die glciche Rk. gemacht. (Journ. biol. Chemistry 
8 6 . 217—22; Marz 1930. Kansas City, U niy., Scliool of Med., Dept. of exp. Med.) F. Mu.

Mary W helan, Eine colorimetrische Metliode zur quantitativcn Bestimmung ton 
Nilralen und Nitriten in biologischen Fliissigkeiten. Ais Grundlage dient die Blau- 
farbung durch Diphenylbenzidin. Im Blut fallt man das EiweiB mit HgCl2 ( 1  ccm 
Serum +  6  W -}- 1  ccm 5°/qig- HgCl2, auf 10 auffiillen). Bei Vollblut muB 1  ccm 
l%ig. Na2C03 zugesetzt sein. Harn wird mit NaOH auf dem Wasserbad trockcn 
gedampft u. mit 3-fach n. HC1 angesauert, dann 5%ig. HgCl2 zugesetzt, bis in einer 
Probe mit Soda Gelbfarbung eintritt, dann auf 100 aufgefiillt. Normalerweisc muB 
man den Harn 1: 10—1: 100 verd. Die Fallung ist nur nótig, wenn der Harn mit 
Toluol konserviert ist, sonst kann man ihn sofort mit HgCl2 versetzen. — Man nimmt
1 ccm des Filtrats vom Harn oder Blut u. 1 ccm einer Standardlsg., die 0,05 mg-% 
Nitrat-N enthalt (0,3608 g KN0 3 im Liter u. diese weiter 100-fach verd.). Unter 
Eiskiihlung oder in Kiiltemischung werden 10 ccm Diphenylbenzidin langsam zu
gesetzt (200 konz. H 2 S04, 50 mg Diphenylbenzidin, 50 mg NaCl, 3 Tage haltbar in Eis, 
vor Gebrauch verd. mit der gleichen Menge W.), dann 10 ccm konz. H 2 S0 4 einflieBen 
lassen ohne Erwarmung. Nach Mischen 5 Min. im Wasserbad von 50°, nach l l / 2 Stdn. 
im Colorimeter ablesen. — Durch Zusatz von NaCl wird die Farbung intensivcr u. 
stabiler. — Der Fehler betragt nur ±  2%. (Journ. biol. Chemistry 8 6 . 189—97. 
Marz 1930. Rochester, The Mayo Foundation, Mayo Clinic, Chem. Lab., Div. of 
Med.) F. M u l l e r .

Schang Chuen Li, Kritik zur Glafischen Methode der quantitativen Bilirubin- 
bestimmung im Serum. In einer Reihe von Reagensglasern stellt man sich nach GLASS 
Verdiinnungen des Serums 1:3, 1 :6  usw. bis 1: 96 her, in einer zweiten 1 :2 , 1:4.  
usw. bis 1: 64. Dann gibt man zur 2. Reihe je 1 Tropfen einer 1l2°l0ig. Na-Nitritlsg. 
von links nach rechts u. je 1 Tropfen konz. HC1. Nach Schutteln des letzten Glases 
wartet man 15—20 Sek. u. notiert, in welchem Glase noch eine Spur griiner Verfilrbung, 
gegen Tageslicht gesehen, bemerkbar ist. Diese Verfarbung muB iiber 20 Sek. bestehen 
bleiben u. entspricht dann 1 / 4 Bilirubineinheiten VAN DEN B e r g h s  =  1,25 mg Bili
rubin pro Liter. Vf. fiigte noch eine 3. Reihe hinzu mit 1,2 dest. W. +  0,8 Serum 
ais Anfang =  Verdiinnung 1: 2,5, 1: 5 usw. bis 1: 80. Dadurch wird die Best. noch 
genauer. Trotzdcm ernaea sich die Methode fur klin. Zwecko ais zu ungenau. (Ztschr. 
ges. esp. Medizin 70. 452—58. 15/3. 1930. Kiel, Univ., Med. Klinik.) F. Mu l l e r .

Fritz Schneider, Vergleichende Untersuchungen zur Bestimmung der Eiweijikdrper 
im Blutserum. Die Methode nach ROBERTSON liefert in patholog. Falłen keine guten 
Werte, doch nicht so schlechte wie bisher in der Literatur angegeben wurde. Sie bleibt
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fiir die Klinik eine brauehbare u. rasch durclifiihrbare Methode. Wird jedoeh eine Ge
nauigkeit gefordert, we]che die Fehlergrenzen ±  0,39% EiweiB nicht iiberschreiten 
darf, so ist unbedingt die K j e l d a h l - oder grawimetr. Methode anzuwenden, die beide 
iibereinstimmende u. gute Werte liefern. (Biochem. Ztschr. 211. 207—12. 1929. Inns
bruck, Med. Univ. Klinik.) IlERRMANN.

V. H. Cornell, Die Leberfunktionsprobe mil Bromsulphalein. (Arch. internal 
Med. 44. 818—33. Dez. 1929. San Francisco, Lettermann Gen. Hosp. Lab. Serv.) Me i e r .

Alfredo Pagniello, Physikalische und chemische Prufung der fiir medizinische 
Zwecke verwemdelen Kautschuk- und Glaswaren. (Industria chimica 4. 381—84. 468-—72. 
Juni 1929.) ' W e i s s .

Walter Meyer, Beilrag zur Ather- und Alkoholbeslimmung in Spiritus aethereus 
und Tinctura Valerianae ćitherea, D. A.-B. 6. Vf. bestimmt den A.- u. A-Geh. in Spiritus 
aethereus u. ath. Baldriantinktur nach dem Verd. mit der 4-fachen Menge dest. W. 
durch fraktionierte Dest. unter Verwcndung des Excelsiorkiihlers der Fa. F r a k  z 
H u g e r s h o f f , Leipzig. Diese Methode ist fiir alle Misehungsverhaltnisse von A. u. A. 
zu gebrauchen, wahrend das Verf. der Ausschiittelung des A.-A. bzw. des vom A. befreiten 
Dest.-Riickstandes der alkoh. Baldriantinktur mit Bzn. (D. 0,660—0,710) u. D.-Best. 
der unteren Schicht zur Prufung atherreicher Gemische ungceignet ist, fiir die Phar- 
makopoeąualitaten aber ausreicht. (Pharm.-Ztg. 75. 92—94. 18/1. 1930.) H a r m s .

G. Deniges, L. Chelle, A. Labat, Precis de chimie analytiquo. Paris: N. Maloinc 1930. (850 S.)
2 vol. 175 fr.

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

J. Mansell, Die technischsn Anwendungen der Ullraviolcltslrahlenapparatc. (Ygl. C. 
1930. I. 3222.) (Instrument World 2. 15—17. 41—44. 105—06. Aug. 1929.) Bo.

—, Transportabler Elektroriihrer. Es wird die Wirkungsweise u. die Verwendungs- 
moglichkeiten des von der Firma Z i e h l -A b e g g , Berlin-Weiflensee, hergestellteu 
transportablen Elektroriihrers besprochen. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 235—37. 
1930.) B r a u n s .

M. Rabes, Beilrag zur Theorie der Luftverfliissigung. Vf. stellt ausfiihrliehe 
thermodynam. Bereehnungen iiber die Ilentabilitat des L in d e -  u. des CLADDE-Luft- 
verflussigungsverf. an. Ais Vergleichsgrundlage zwischen beiden Verff. wird der Arbeits- 
aufwand pro kg verfliissigtcr Luft benutzt. D ie  Reehnung ergibt, daB nur geringfiigige 
Unterschiede bestehen, was auch durch die Praxis bestatigt wird. (Ztschr. fiir dio 
gesamte Kalte-Ind. 37. 7—12. Jan. 1930. Mannheim.) D u s in g .

E. Aeuer und O. Sorge, Herstellungsfehler an Oasflaschen. Es wird vorgeschlagen, 
die amtlichen Priifungsvorschriften dahingehend zu erweitern, daB die Flaschen nach 
der Fertigstellung auch noch mittels Róntgenstrahlen untersucht werden. (Ztschr. 
Ver. Dtsch. Ing. 73. 1613—15. 9/11. 1929. Berlin, Osram, G. m. b. H.) W i l k e .

Venzke, Zentrifugen zum Trocknen und Trennen. Beschreibung von Zentrifugcn 
zum Trocknen fester Substanzen u. zum Trennen von Gemisehen verschieden schwerer 
Fil. (Bronnstoff-Chem. 11. 27—28. 15/1. 1930. Chemnitz.) B o r n s t e in .

Kurt Thormann, Auslaugen im Gegenstrom. Es werden fiir die Vorgange in 
einem Gogenstromapp. Formeln aufgestellt, nach welchen unter Beriick&iehtigung 
des Zusammenhangs zwischen GefaBzahl u. den fiir die verschiedenen Arbeitsvorgange 
notwondigen Zoiten die wrtschaftliehen Bedingungen fiir einen Betrieb u. die Ein- 
richtung einer Apparatur zum Auswaschen, Auslaugen oder Extrahieren rechner. 
ermittelt werden kónnen. (Chem. Apparatur 16. 185—86. 209—11. 10/9. 1929.) Ju .

G. Weifienberger und L. Piatti, t)ber die Wiedergewinnung von Losemitlel- 
gemischen. Um bei der Wiedergewinnung von Losungsm.-Gemisehen dem Betrieb 
Mischungen gleichartiger Zus. zuzuleiten, miissen die wiedergewonnenen Gemische 
in binare zerlegt werden, die dann durch iVersckneiden wieder auf die Zus. der ur- 
Bpriuiglichen Gemisches gebracht werden kónnen. Bei einem Gemiseh von 6  Vol.- 
loilen A., 1 Teil Bzl., 1 Teil Essigester u. 1 Teil W. laBt sich durch Zusatz yon W. 
eine Zerlegung in einerseits ein Gemiseh von Bzl. u. Essigester in annahernd gleichem 
Verhaltnis, andererseits wss. A. mit 3,5% Verunreinigungen erzielen; die Entmischung 
nimmt bei Stcigerung des W.-Zusatzes von 50% auf 200% erst rasch, dann langsamcr
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zu, bei hohercm W.-Zusatz teilweise Wiederauflósung des ausgeschiedenen Essig- 
esters. — Ein Gemiscli von 17% Bzl., 46% CC14 u. 37% Methylalkohol (D. 2 0  =  1,188) 
dest. ab 57° unter geringem Temp.-Ansticg gleichmaBig, bis 90% ubergegangen sind; 
bei Zusatz von 0,5% W. blauc Opalescenz, Schichtenbldg. in der Kalte bei 0,8%. 
bei der Temp. des beginnenden Siedens bei 3% W. Die Menge der unteren Schicht 
u. die Menge des abgescliiedenen Bzl. +  CCI,, in Abhangigkcit von der Menge des 
zugesetzten W., sowie das Verh. der bei verschiedenem W.-Zusatz erhaltenen Losungsm.- 
Gemisohe werden in Diagrammen gezeigt. Fiir techn. Zwecke kann das wieder- 
gewonnene Gemisch durch Zusatz von 50°/o W. in eine obere Schicht von vord. Methyl
alkohol u. eine untore, fast ausschlieBlich aus Bzl. u. CCI,, bestehende Schicht zerlegt 
werden. (Kunststoffe 20. 78—81. April 1930. Berlin.) K r u g e r .

W. H. Keesom, Uber die Art, loie man die selir tiefen Temper a tur en erhdU. Dio 
im Kaltelaboratorium angewandto Methode wird beschrieben. Uber die Verflussigung 
von CH3C1, C2H4, 0 2, Luft, H 2 u. He gelangt man zu den gewiinsehten Tempp.; das 
bekannte Prinzip wird an Abb. sehr eingehend erlautert. Auf die vielen Einzelheiten 
kami nicht eingegangen werden. (Rev. universelle Mines, Metallurgie, Travaux publics 
etc. [8 ] 2. 225—33. 1929. Leiden, Univ.) W il k e .

Iwan Kuprianoff, Erweiterung der Dampftabellen und Diagramme fiir Ammoniah 
bis —76°. Fiir die Berechnung von Tiefkuhlanlagen mit Ammoniak ais Kaltetrager 
nimmt Vf. eine Erweiterung der Dampfdrucktabellen fiir NH3 bis —76° vor. Die fiir 
dio Tempp. zwischen —40 u. —76° berechneten Werto schlieBen sich den aus den 
Messungen des B u r e a u  o f  S t a n d a r d s  von A l^ e n k ir c h  berechneten Wer ten 
gut an. Im Original werden die verschiedenen Gleichungen fiir die Berechnung der 
Dampfdruckkurven, der Verdampfungswarme, des spezif. Vol. u. der Enthalpie wio 
Entropie der FI. u. des Dampfes zusammengestellt. Am SehluB folgt eine tabellar. 
Zusammenstellung aller gonannten GroBen zwischen +50 u. —76°, u. ein t'/log p- 
Diagramm im Bereich von 20 u. 0,065 at. absol. (Ztschr. fiir die gesamte Kalte-Ind. 
37. 1—6 . Jan. 1930. Karlsruhe, Kaltetechn. Inst. d. Techn. Hochschule.) DtisiNG.

Sylvain-Marie Perraud, Frankreich, Herstellung kolloider Losungen auf Grund- 
lage von Petroleum. Weitere Ausbildung des im Hauptpatent F. P. 650 142 beschriebenen 
Verf., gek. durch den Zusatz von Alkoholen, insbesondere A. Ferner konnen kolloidale 
Suhstanzen, wie abgebaute EiweiBstoffe, sowie Stabilisatoren, wie Borate u. Silicate, 
zugesetzt werden. (F. P. 35 742 vom 7/8. 1928, ausg. 27/3. 1930. Zus. zu F. P. 
650 142; C. 1929. II. 1451.) R i c h t e r .

Edmund Altenkirch, Altlandsberg, und Karl Gress, Berlin-Tegel, Auskrysialli- 
sieren von in Wasser gelóslen Salzen durch Kaltewrkg., die durch Verdampfen des W. 
im Vakuum liervorgerufen wird, 1. dad. gek., daB der entstehende W.-Dampf durch 
Niederschlagen an kiinstlich gekiihlten Flachen im Dampfraum beseitigt wird. 2. dad. 
gek., daB der entstehende Dampf an dem Verdampfer einer Kaltemaschine nieder- 
geschlagen wird. 3. dad. gek., daB der entstehende Dampf durch kiinstlich gekuhlte 
Sole niedergeschlagen wird. — 3 weitere Anspriiche. (D. R. P. 496 214 KI. 121 vom 
8/4. 1923, ausg. 16/4. 1930.) D r e w s .

Siegfrietl Jakobi, Betricbs-Chemie fiir Maschinenbauer und Elektrotechnikcr. 3., lieubearb.
Aufl. Berlin: J. Springer 1030. (VII, 159 S.) gr. 8°. M. 6.50.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.
Cecil K. Drinker und Thomas J. Shaughnessy, Anwendung einer Mischung 

von 7% Kohlendioxyd und 93% Sauerstoff bei der Behandlung ton Kohlenoxydvergif- 
tungen. (Amer. Gas Assoc. Monthlyl2. 166—70. April 1930. — C. 1930. I. 1328.) Spl.

C. A. Tibbals, Verhiilung von Feuer-, Ezplosions- und Vergiftungsunfallen in der 
Industrie. Beschreibung der Einrichtungen u. Arbeiten der yon amerikan. Versicherungs- 
organisationen begriindeten u. unterhaltenen Underwriters’ Laboratories, dereń Auf- 
gabe die Ausarbeitung von UnfallverhutungsmaBnahmen ist. (Chem. metallurg. 
Engin. 37. 148—52. Marz 1930. Chicago.) R . K . M u l l e r .

— , Eine englische Sicherheitsvorrichtung gegen Gasexplosionen. Der Mc L u c k ie - 
Gasdeteldor ist ein App., mit dem man in 6  Min. den CH4 -Geh. eines Gasgemisches 
quantitativ u. genau, insbesondere zwischen 0 u. 3%, ermitteln kann. Er beruht auf 
der Yerbreimung von CH4 u. Luftsauerstoff zu C02 u. W., w'obei 1 Vol. CH4 2 Vol.
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Dampf erzcugt. Dieser wird kondensiert u. bewirkt eine Red. im Druck, die direkt 
proportional der Menge des verbrannten CH4 ist u. an einem U-Rohr abgelesen wird. 
Der App. wird naker besehrieben. Die zur Ziindung des Gemisches notwendige Ziind- 
kerze ist derart angeordnet, daB der Stromkreis nicht geschlossen werden kami, wenn 
die Verbrennungskammer des App. gegen die Atmosphiire offen ist, Hcrst. durch 
J . H . N a y l o r  Ltd., Wigan. (Chem. News 139. 409—10. 21/12. 1929.) N a p h TALI.

Carl Tllimm, Die zweckmaflige Bekampfung von Acełylenbranden. Unter Bezug- 
nahmc auf dio Arbeit von S e g iTz (C. 1930. I. 872) besprioht Vf. die Anwendung 
von CC14 u. Yon Schaumlóschern zur Bekampfung von C2H2-Branden u. berichtet im 
Gegensatz zu S e g iTz iiber gute Erfahrungen mit den Schaumlóschern. (Schmclz- 
sehweiBung 9. 56-—57. Marz 1930. Berlin-Pankow.) L u d e r .

Charbons Actifs et Procedes Ed. Urbain, Soc. an., Erankreich, Reinigung 
von Luft. In den Riiumlichkeiten, wie Versammlungssalen, Theatern u. dgl., werden 
an einer oder an verschiedenen geeigneten Stellen, besonders an den Strómungsstellen, 
Behalter mit festen Absorptionsmitteln, z. B. akt. Kohle, angebracht. (F. P. 678 625 
vom 12/11. 1928, ausg. 2/4. 1930.) D r e w s .

Marcel Cambier und Robert Cambier, Erankreich, Reinigung von Luft. Es 
wird immer nur ein Teil der Luft durch feste Absorptionsmittel gereinigt u. der vor- 
handenen Luftmengo wieder zugesetzt. Die Absorptionsmittel werden in der Nahe 
der Ventilatoren oder sonstiger fiir die Luftbewegung bestimmter App. angebracht. 
Fiir die Reinigung von Luft in Tunnels bringt man das Absorptionsmittel, z. B. akt. 
Kohle, auf den Fahrzeugen so an, daB ein Teil der Luft die Reinigungsvorr. durcli- 
strómt. Eine 10 cm starko Schicht akt. Kohle mit einer Oberflache von 1 qm kann
1 000 000 cbm Luft reinigen. (F. P. 679 042 vom 27/11.1928, ausg. 8/4.1930.) D r e w s .

m . Elektrotechnik.
J. Billiter, Neuere Fortschritle der technischen Elektrolyse. (Chem.-Ztg. 54. 

Nr. 21. Fortschrittsbcr. 7—13. 12/3. 1930. — C. 1930. I. 1997.) S ie  b e r i '.

Richardson.Co., Lockland, Ohio, tibert. von: Alan R. Lukens, Wyoming, Oliio 
Widerstandsmaterial, bestehend aus einer Mischung folgender Stoffe: 1. Asphalt,
2. Amphibolasbest, am besten in Form von Aktinolit nach der Aufbereitung in feuchtom 
Zustand, 3. einer Faser, am besten einer Pflanzenfaser. Der Asphalt wird eingeschmolzen 
u. die iibrigen Stoffe in die geschmolzene M. eingebracht. Das entstandene Prod. ist 
leicht formbar u. besitzt in k. Zustand gute mechan. Eigg. Es wird durch Sauren weder 
in der Kalte noch in der Hitze angegriffen, besitzt hohen elektr. Widorstand u. wird 
durch die Sauro nicht entfarbt. Es eignot sich besonders gut ais Behalter fiir galvan. 
Elemente u. ais Fullmaterial fiir Batterien mit hóherer Spannung. (A. P. 1752 917 
vom 12/4. 1923, ausg. 1/4. 1930.) Ge is z l e r .

Anodę Rubber Co. Ltd., London, Umhullen von Metallfaden mit kautschulcahnlichcn 
Stoffen u. dgl., dad. gek., daB man die Drahte durch wss. Dispersionen zieht, dereń 
Trockensubstanzgeh. 45% iibersteigt. Die Starkę der Sehicht wachst nicht proportional 
der Konz. Erhóht man z. B. den Kautschukgeh. der Dispersion von 30 auf 60%, 
so steigt die Schichtstarke des Uberzuges um das 10-fache. AuBer Kautschuk kónnen 
die Dispersionen noch aus Guttapercha, Balata oder vulkanisierten Gummiabfallen, 
sowie aus kiinstlichem Kautschuk bestehen. Zusatzstoffe sind: Fiillstoffe, Farbstoffo, 
Vulkanisiermittel, -bescldeuniger, Weichmachungsmittel, Schutzkolloide u. dgl. 
(Ung. P. 98084 vom 21/1. 1928, ausg. 1/8. 1929. E. Prior. 28/1. 1927.) G. K o n ig .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland (Erfinder: Jan 
Bergmans und Cornelis Boi, Eindhoven, Holland), Luftdichtc, Durchfiihrung von 
Drdhten durch eine Glaswand, dad. gek., daB der Draht durch eine in die Glaswand 
eingeschmolzene Scheibe aus Chromeisen, dessen Zus. derart gewahlt ist, daB seine 
Ausdehnungszahl wenig von der des Glases abweicht, hindurehgefuhrt oder an ihr 
befestigt ist. 2. dad. gek., daB die Scheibe aus mehreren Teilen besteht, die die Form 
eines Kreisaussehnittes oder eines Kreissegments haben oder sich ringfórmig umschlieBen 
u. die durch eine schmale Glasschicht voneinander isoliert u. luftdicht miteinander 
Terbunden sind. 3. dad. gek., daB die an der Scheibe befestigten Teile der Drahte 
aus Ni bestehen. — Die neue Art der Durchfuhrung ist besonders bei grofien Strom-
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starken geeignet. (D. R. P. 496 041 KI. 21g vom 20/4. 1923, ausg. 14/4. 1930. Holi. 
Prior. 27. u. 28/5. 1922.) Ge i s z l e r .

Willoughby Statham Smith, Newton Poppleford, Devonshire, und Henry 
Joseph Garnett, Sevenoaks, Kent, England, Zu maghelischen Zwecken, insbesondere 
zur Belastung von Telegraphen- und TelephonUilern dienende Legierung aus Nickel, 
Eisen, Kupfer und Mangan mit liolier magnetischer Permeabilitdt, besonders bei schicachen 
magnetisierenden Krdften, 1. dad. gek., daB die Legierung ungefahr 76%, u. zwar nicht 
weniger ais 75% Ni, ungefahr 16%, u- zwar nicht mehr ais 18% -Fe, ungefahr 5% Cu 
u. eine kleine Menge Mn sowie einen Zusatz von mehr ais 1 %  eines den elektr. Wider
stand vergróBernden Elementes, wie Cr, W, Si, Ti oder Mo enthalt. 2. dad. gek., daB 
der Zusatz des den Widerstand yergroBernden 4. Elementes zwischen den Grenzen 
1,75—2,25% liegt. (D. R. P. 496 334 KI. 2 1 g vom 31/12.1925, ausg. 16/4.1930.
E. Prior. 20/11. 1925.) G e is z l e r .

V. Anorganische Industrie.
W. B. Wiegand, Einige neue Łampenruflsorlen. (Vorlaufige Mitteilung.) Lampen- 

ruB ist stark u. selektiv adsorbierend, es verlangsamt die Wrkg. der organ. Kautschuk- 
beschleuniger u. macht so die Anwendung gróBerer Mengen davon notwendig. All- 
gemein wird diese Wrkg. auf die stark spezif. Oberflache zuriickgefiihrt. Es ware also 
eine Anderung des Intensitatsfaktors der Oberflachenenergie erwiinscht, nicht aber 
eine des Kapazitatsfaktors oder anders ausgedriiekt: die selektive Adsorption des 
LampenruBes fiir die organ. Besclileuniger muB aufgehoben werden. Einige neue Arten 
LampenruB, die diesen Anforderungen geniigen u. schon in kleiner Prod. hergestellt 
werden, sind dann beschrieben. Besonders auf 2 Sorten wird hingewiesen: 1 AA, die 
ein Zwischenstadium der Inaktivitiit darstellt, u. 1 AAA, bei der die Adsorptionswrkg. 
fiir die Kautschukbeschleuniger prakt. Nuli ist. Die Adsorptionswrkg. gegen Beschleu- 
niger, Peuchtigkeit, Gase oder alkal. Lsgg. kann bei der Herst. iiber einen groflen 
Temperaturbereich (600—1100°) durch das AusmaB des 0 2-Ausschlusses wahrend des 
Erwarmens kontrolliert werden. LampenruBsorten mit obigen Eigg. wurden durch 
Erhitzen in der Ggw. von CO„ oder im Vakuum oder sogar in einem geschlossenen 
Kessel erhalten. Eine kurze Behandlung bei 1000° ist einer langeren bei 600—700° 
gleichwertig. Vf. neigt der Ansieht zu, daB die Wirksamkeit des LampenruB teilweise 
auf die Ggw. eines CO-Komplexes beruht. (Canadian Chem. Metallurgy 13. 269—70. 
Okt. 1929. New York [N. Y.].) W il k e .

Paul Askenasy und Rudolf Rose, Uber die Erzeugung von Bariumoxyd aus Barium- 
carbonat. Gemenge aus BaC03  u. C bilden beim Erhitzen auf 1100—1200° leicht beweg- 
liche, Blasen werfende Schmelzen. Fiir die Darst. eines hochwertigen, etwa 97%ig., 
reinen u. lockeren BaO schlagen Vff. folgenden Arbeitsweg vor, bei dem das Schmelzen 
vermieden wird: Gefalltes BaC03 wird mit 25—30 Gewichtsprozenten fein gepulyerten 
Petrolkoks gut gemischt u. in geschlossenem SchamottegefaB mit kleiner Abzugs- 
offnung in einem Gebliiseofen auf 1200—1300° erhitzt. Das GefilB wird so eingerichtet, 
daB man nach Erreichung dieser Temp. Luft oder W.-Dampf einleiten kann. Nach 
etwa 30 Min. ist die Kohle yerschwunden. Man laBt unter AusschluB von C02-haltiger 
Luft erkalten. Das so erhaltene. BaO geniigt den techn. Anfordorungen in bezug auf 
Dberfiihrbarkeit in Ba0 2 durch Erhitzen in  0 2 auf 500° u. eignet sich fur die Ver- 
arbeitung auf H 2 0 2. Die Ausbeuten an H 2 0 2 aus Ba0 2 +  H 2 S0 4 sind schlccht, werden 
aber quantitatiy bei Zusatz von etwa 2—5% HC1. HN0 3 u. HBr sind im Gegensatz 
zu HC1 fast wirkungslos. Etwa 98%ig- Ba0 2 stellen Vff. her durch Versetzen von starkem 
H 2 0 2 mit reiner Ba(OH)2 -Lsg., Vortrocknen in einem mit CaCl2 gefullten, von aufien 
geheizten Exsiccator bei vermindertem Druck u. Entwassern in einer Trockenpistole 
iiber P 2 0 5 im Vakuum bei 100°. Dies reine Ba0 2 setzt sich mit H 2 S0 4 mit einer Aus
beute von 96,4% um, wohl infolge seiner im Gegensatz zum techn. Prod. sehr feinen 
Verteilung. Die Herst. von H 2 0 2 aus Na2 0 2 u. H 2 S0 4 verlauft nahezu ąuantitatiy. 
Eine ausfiihrliche Literaturubersicht ist beigefugt. (Ztschr. anoigan. allg. Chem. 189.
1—9. 25/3. 1930. Karlsruhe i. B., Inst. f. Chem. Technik, Techn. Hochsch.) A sc h e r m .

Paul Askenasy und Rudolf Rose, Zur Kenntnis der Herstellung von Wasserstoff- 
peroxyd aus Bariumperozyd mittels Kohlensaure. (Vgl. vorst. Ref.) Beim Eintragen 
von Ba0 2 in W., durch welches ein lebhafter Strom von CO? geschickt wird, entstehen 
nur geringo Mengen H 2 0 2. Bei Anwendung von Druck steigen die Ausbeuten, um bei 
25 atm. einen Wert zu erreichen (etwa 80%), der auch bei hoheren Drncken nur wenig
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iiberscliritten wird. Eino Zeit von 5—7 Min. erwies sich ais gtinstigste Versuchsdauer. 
Die Einwaage ist am zweckmaBigsten so zu berecknen, daB eine etwa 5%ig. H 2 0 2- 
Lsg. erhalten wird. Filtrieren des Rk.-Gemisches unter Ć02-Dr'uck bringt keine weitere 
Steigerung des Umsatzes. Ba-Percarbonat u. Ba-Bicarbonat finden sich nicht im 
Filterriickstand. Ersatz des W. durch NaCl-Lsgg. yerschlcchtert dic Ausbeute. Ein 
App. fiir Verss. mit groBeren Mengen wird beschrieben. Zusatze von Sauren, die starker 
ais C0 2 sind, stcigern die Ausbeute u. zwar um so mehr, je starker die zugesetzte Saure 
ist. Gleichzeitig wird der Nd. grober, fast sandartig, wodurch das Filtrieren wesentlich 
erleichtert wird. An Stelle yon reinem C02 kann auch verd., etwa 30°/oig. verwendet 

. werden. Der Totaldruck des Gasgemisches muB dann zweckmilBig so hoch sein, daB 
der Partialdruck des C02 20—25 at. betragt, also etwa 60—75 at. Die H 2 0 2 -Lsgg. 
lassen sich unter yermindortem Druck prakt. ohne Zers. destillieren u. ohne Verlust 
zu 20—30%ig. Lsgg. konzentrieren. Eine eingehende Literaturubersicht ist beigefiigt. 
(Ztschr. anorgan. allg. Chem. 189. 10—35. 25/3. 1930. Karlsruhe i. B., Inst. fiir Chem. 
Technik d. Techn. Hochsch.) A s c h e r m a n n .

—, Titanozyd. Es wird die Fabrikation von Titanoxyd behandelt, die Eigg. 
u. Priifungsmethoden u. die Verwendung von Titanoxyd in der Anstriclitechnik u. 
anderen Industrien. (Moniteur Produits chim. 12. 6— 9. 15/4. 1930.) J u n g .

Hugo Petersen, Berlin-Steglitz, Herstellung hochkonzenlrierter Schwefelsaure millels 
Slickozyden ais Sauerstoffiibertragern, 1. dad. gek., daB zwischen die Ofen zur Er- 
zeugung der S0 2 u. dem Denitrierapp. der eigentlichen H 2 S04-Fabrik ein Konz.-App. 
eingeschaltet wird, der die im Denitrierapp. gewonnene denitrierte H 2 S0 4 von moglichśt 
iiber 58° Be ganz oder zum Teil auf iiber 60° Bć konz. 2. dad. gek., daB zwischen Konz.- 
u. Denitrierapp. eine Kiihlvorr. geschaltet ist, die nótigenfalls noch durch einen Kon- 
densationsapp. verstarkt wird. (D. R. P. 477 266 KI. 12i vom 27/5. 1925, ausg. 4/6.
1929.) D r e w s .

L. Kramer, Budapest, Schwefelsaureherstellung, dad. gek., daB man die S02- 
haltigen Róstgase in wagerechter, oder wenige Grade davon abweichenden Richtung, 
so in das Rk.-GefaB einfiihrt, daB die Offnungen an den Einleitungsrohren nur einige mm 
iiber der stickoxydhaltigen FI. sich befinden, so daB der Gasstrom die Oberfliiche der 
FI. streift. Durch diese einfache Anordnung soli wenigstens die Ausbeute der mit 
komplizierten Mischungseinrichtungen versehenen Apparate erreieht werden. (Ung. P. 
95 816 Tom 30/12. 1927, ausg. 15/11. 1929.) G. K onig.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: C. Dietz, W. Bossę 
und M. Latten), Vorrichtung zum Einfiihren von Schwefelsaure in die mechanischen 
Sulfalofen. (Russ. P. 7028 vom 10/11. 1925, ausg. 30/11. 1928. D. Prior. 30/7.
1919. — C. 1921. II. 546.) R ic h t e r .

Karl Fredenhagen, Deutschland, Eleklrolytische Gewinnung vou Fluor. Die ver- 
wendeten sauren Alkalifluoride werden vor dem Schmelzen sorgfaltig durch einen 
Strom trockner Luft getrocknet. Wahrend der Elektrolyse muB der Zutritt von Feuchtig- 
keit ausgesclilossen werden. ZweckmiiBig setzt man nach einiger Zeit dem Elektrolyten, 
um den Vorgang ohne Storungen zu Ende fiihren zu konnen, wasserfreie HF zu, die 
in kondensiertem Zustand bei 0° eine unterhalb 0,02 Ohm liegende spezif. Leitfiihigkeit
aufweist. (F. P. 678 448 vom 16/7. 1929, ausg. 24/3. 1930. D. Prior. 17/7.
1928.) D r e w s .

Paul Marie Alfred Lebeau, Massy, und Augustin Amedee Louis Joseph 
Damiens, Sevres, Elektrolytische Herstellung von Fluor. (D. R. P. 476 732 KI. 12i 
vom 7/12. 1926, ausg. 19/6. 1929. F. Prior. 7/12. 1925. — C. 1927- II. 620 [F. P. 
619605].) D r e w s .

Edouard Urbain, Frankreich, Ammoniaksynlhese. Das Verf. des Hauptpatents 
wird dahin abgeandert, daB 1. N2  u. Dampf nicht gleichzeitig, sondern nacheinander 
auf das fein verteilte Ferrophospliid zur Einw. gelangen u. 2. die Umsetzung in Ggw. 
von Stoffen, wie Kohle, organ. Carbiden, Cyaniden o. dgl. erfolgt, welche sich mit 
Fe verbinden oder sich in ihm losen. (FPP. 35710 vom 18/5. 1928 u. 35 725 vom 
4/7. 1928, ausg. 27/3. 1930. Zuss. zu F. P. 6G8554; C. 1930. I. 723.) K u h l i n g .

Henri Gorgeot, Frankreich, Ammoniumsulfat. Durch Verwendung wiirme- 
isolierter GefaBe u. des erforderlichen W. in Form gesiŁtt. oder uberhitzten Dampfes 
wird das gemaB dem Hauptpatent entstehende (NH4 )2 S0 4  nicht in Form von Sufiat- 
schnee, sondern in geschmolzenem Zustand erlialten, aus dem es zu groBeren Krystallen
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erstarrt. (F. P. 35 702 vom 10/3.1928, ausg. 27/3.1930. Zuss. zu F. P. 663046: 
C. 1929. II. 2808.)̂  K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstełlung von Stickoxydcn. 
Ein Gemisch von NH 3 u. 0 2, woboi letzterer zweckmaBig im Oberschufi yorlianden 
ist, wird bei Tempp. zwischen 200 u. 550° mit geringer Geschwindigkeit uber einen 
Kontakt geleitet, bestchend aus Pt, Fe2 0 3 mit Bi oder MnO oder aus CuO mit MnOz 
u. Ag. (E. P. 325 475 vom 1 2 / 1 1 . 1928, ausg. 20/3. 1930.) D p.e w s .

Ludwig Bergfeld, Deutschland, Entfernung von Stickoxyden aus Gasen. Die die 
Stickoxyde in sehr verd. Zustand enthaltenden Gase werden mit wss. Lsgg. behandelt, 
die G-wertiges Cr oder 2-wertiges Mn enthalten. Die absorbierten Stickosyde konnen 
aus den Lsgg. durch Erwarmen entfernt werden. Verwendet werden Lsgg. von K 2 Cr2 0 7, 
K,CrO.„ MnS04 u. dgl. (F. P. 678 326 vom 12/7. 1929, ausg. 21/3. 1930. D . Prior. 
25/8. 1928.) ■ D r e w s .

L’Air Liąuide, Soc. an. pour 1’Śtude et l’Exploitation des Procedes Georges 
Claude, Frankreich, Oxydation von Phosphor zwecks Gewinnung von Phosphorsdure 
und Wassersłoff. M&n lafit bei oberhalb 100° liegenden Tempp. u. unter Druck, 
gegebenenfalls in Ggw. yon Katalysatoren, fl. W. auf geschmolzenen oder festen oder 
in Emulsion befindlichen P einwirken. (F. P. 679 010 vom 10/11. 1928, ausg. 8/4.
1930.) D r e w s .

Victor Chemical Works, Chicago, V. St. A., Herstełlung von Phosphorsaure- 
anhydrid. (D. R. P. 477658 KI. 12i vom 23/1. 1925, ausg. 12/6. 1929. A. Prior. 23/1.
1924. — C. 1926. I. 1690 [F. P. 594353].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstełlung von Ałkałi- 
ortliophosphaten. Die nach dem Verf. des Hauptpatentes aus Alkalichloriden u. uber- 
schussiger H 3 P 0 4 erhaltenen Prodd. werden durch Zusatz von Erdalkali- oder Mg- 
Verbb. in ein Gemisch ubergefiihrt, das ein swl. Phosphat u. ein Alkaliphosphat bzw. 
ein anderes Alkalisalz enthalt. (F. P. 35 834 vom 5/9. 1928, ausg. 28/3. 1930. Zus. 
zu F. P. 659360; C. 1929. II. 2809.) D r e w s .

Patent-Treuhand-Gesellschaft fiir elektrische Gliihlampen m. b. H., Berlin
(Erfinder: Karl Schróter, Berlin-Lichtenberg, und Marcello Pirani, Berlin-Wilmers- 
dorf), Herstełlung von Graphitkorpern, dad. gek., daB Carbide bei Dissoziationstempp. 
gepreBt werden. — Ais Beispiel ist SiC genannt. Die Stempel werden zweckmaBig 
aus Kohle hergestellt. (D. R. P. 496 322 KI. 12i vom 24/2. 1929, ausg. 17/4. 
1930.) D r e w s .

Eugśne Rabetrano, Frankreich, Reinigung von Graphit. Der zerkleinerte u. 
gewaschene Graphit wird in. einen mit einer Kolloide enthaltenden Fl. gefiillten Behalter 
gebracht. Man yerwendet z. B. W., dem geringe ilengen von Dextrin, Ton, Saponin, 
Gelatine, K 2 Si03 o. dgl. zugesetzt sind; es kann auch noch ein geeigneter Elektrolyt, 
wie Alkalisulfat oder -carbonat zugegen sein. In der Fl. findet die Trennung des Graphits 
von den Beimengungen statt. Die den Graphit enthaltende kolloidale Lsg. wird 
alsdann elektroosmot. behandelt, wobei zweckmaBig geriihrt wird. (F. P. 678 609 
vom 9/11. 1928, ausg. 2/4. 1930.) D r e w s .

Oxyhydrique Franęaise, Malakoff, ubert. von: Fernand EmileLefebvre, Clichy, 
Apparat zur Herstełlung von Wassersłoff aus Silicium und Natronlauge. (A. P. 1 752 187 
vom 16/7. 1928, ausg. 25/3. 1930. F. Prior. 18/7. 1927. — C. 1928. II. 2182 [E. P. 
294150].) _ D r e w s .

Giovanni Cicali, Italien, Gewinnung von kohlenoxydfreiem Wassersłoff aus Wasser- 
gas. Das H2, CO, CH4 u. N, enthaltende Gasgemisch wird der partiellen Verflussigung 
durch Waschen mit fl. N2 unterworfen. (F. P. 35 525 vom 22/5. 1928, ausg. 22/3. 1930. 
It. Prior. 1/6. 1927. Zus. zu F. P. 599614; C. 1926. I. 2035.) D r e w s .

Guillaume Libbrecht, Belgien, Entfernung von Wassersłoff aus Gasgemischen. 
Man benutzt die Eig. des H2, durch Metallwandungen zu diffundieren. Ganz besonders 
eignet sich Pd, das in Form diinner Schichten yerwendet wird. Man lafit diesen Vorgang 
sich bei ca. 600° abspielen. Das Vorhandensein einer Druckdifferenz auf beiden Seiten 
der Metallwand begiinstigt die Diffusion. (F. P. 678 944 yom 16/11. 1928, ausg. 7/4. 
1930.) D r e w s .

Ralph H. McKee, New York, Wiedergeuńnnung von Alkaliverbindungcn. Bei 
der Kaustifizierung von Na2C03  mit Ca(OH), erhaltener CaC03-Schlamm wird mit 
dem zerkleinerten bei der Behandlung von Holz mit NaOH anfallenden Ruekstand, 
bestehend aus C mit 1  bis 5% Na2C03, vermengt u. in Filterpressen gebracht. Danach 
erfolgt Rrhitzen des 30 bis 40% W. enthaltenden Filterkuehens im Kalkbrcimofen.
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Aus dem Endprod. kann NaOH isoliert werden. (A. P. 1753128 vom 24/10. 1924, 
ausg. 1/4. 1930.) D r e w s .

International Industrial & Chemical Co., Ltd., Canada, Herstellung von Alkali- 
sulfat. Ein Gemisch von NaCl u. NaHS0 4 wird in einem Drehrohrofen bis auf 000° 
erhitzt. Man erhalt Na2 S0 4 u. HC1. (F. P. 678 978 vom 21/11. 1928, ausg. 7/4. 
1930.) " D r e w s .

International Industrial & Chemical Co., Ltd., Canada, Gewinnung von Alkali- 
carbonat. Man laBt zuniichst eine Alkalisulfatlsg. auf eine Ba-Silicatlsg., gegebenenfalls 
in Ggw7. von Ba(OH) 2 einwirken u. behandelt das Rk.-Prod. mit C02. Die Rk. verlauft 
folgendermaBen:

1 . 2 NaoS0 4 -f Ba2 Si0 4 — ->- Na.,Si03 +  2 NaOH +  2 BaS04;
2. Na2 Si03  +  2 NaOH +  2 Ba”S04 +  2  C0 2 H 2 Si03 +  2 Na2C03 +  2  BaS0 4 +  II„0 
Der Riickstand wird calciniert, um Ba2 Si0 4 wieder zu gewinnen. Die hierbei ent- 
weichende SO., dient zur Herst. von Na„S04:

2 NaCl +  S 0 2 -f O -f H„0 — Na„S04 +  2 HC1.
(F.P. 678 977 vom 2 1 / 1 1 . 1928, ausg. 7/4. 1930.) " D r e w s .

Eugene-Auguste-Hubert Corminboeuf, Frankreich, Gewinming von Lithium- 
carbonat. Li entkaltende Mineralien w'erden mógliehst fein gepulvert u. mit Na.,C03, 
CaS04, CaO bzw. Ca(OH) 2 bzw. gefalltem CaC03 yermischt u. mit W. zu einer Pastę 
angeriihrt, die in faustgrofie Stiicke geteilt wird. Nach dem Trocknen bei ca. 300“ 
werden diese bei Rotglut calciniert. Die Umsetzung ist in ca. 3—4 Stdn. beendet. 
Nach dem Erkalten wird die M. mit h. W. behandelt. Man fiigt zur Ausfallung des 
Ca etwas Na2C0 3 zu, filtriert vom Nd. ab u. konz. bis auf ca. 20° Bć. Aus der Endlsg. 
fallt man LiC03 durch kochende Na2 C03 -Lsg. Wird Lepidolith verarbeitet, so gibt 
man zu dem fiir die Auslaugung bestimmten W. A12(S0 4 ) 3 u. H 2 S0 4 von 6 6 ° Bć. Das 
K wird alsdann ais KA1(S04 ) 2 erhalten. (F. P. 679 066 vom 29/11. 1928, ausg. 8/4. 
1930.) " D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Felix Lindner, 
Ludwigshafen a. Rh., Herstellung von Erdalkalisalzen. (A. P. 1751932 vom 25/4.
1927, ausg. 25 /3 .1 9 3 0 . D . Prior. 8 /6 .1 9 2 6 . — C. 1928. I. 3106 [F. P. 636331].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: Karl Staib, 
Bitterfeld, Herstellung von wasserfreiem Magnesiumchlorid. (A. P. 1749 854 vom 
6/5. 1926, ausg. 11/3. 1930. D. Prior. 9/5. 1925. — C. 1927.1- 1722 [F. P. 615 772].) D r.

Th. Goldschmidt Akt.-Ges., Essen, ubert. von: Ludwig Schertel und Willi 
Liity, Herstellung v<m hochdispersem Bleiozyd. (A. P. 1749 781 vom 4/2. 1925, ausg. 
11/3. 1930. D . Prior. 8/2. 1924. —  C. 1925. I. 2649 [E. P. 228 900].) D r e w s .

Stanley Cochran Smith, London, Herstellung von Bleicarbonat aus Bleisulfat. 
(D. R. P. 495 786 KI. 12n vom 8/4. 1925. E. Prior. 5/5. 1924, ausg. 10/4. 1930. — 
C. 1926. I . 1012 [E. P. 239 257].) D r e w s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Moritz Schnetka, 
Leverkusen), Hydrolytische Ausfallung weiper Titansaure. (D. R. P. 495 738 KI. 22f 
vom 7/9. 1927, ausg. 10/4. 1930. — C. 1930. I. 725 [Oe. P. 113 988].) K uhling .

Mutual Chemical Co. of America, New York, ubert. von: Omar F. Tarr, 
Baltimore, Herstellung von Chromaten. Man erhitzt in oxydierender Atmosphare ein 
Gemisch von fein gepulvertem Cr-Erz mit ca. der Halfte seines Gewichtes eines bas. 
schwer sehm, Prod., z. B. CaO, u. einem tjberschuB von Alkalic^rbonat. Aus dem 
erhaltenen Rk.-Prod. wird das Chromat durch Auslaugen entfernt. Der Riickstand 
kann wiederholt in der gleichen Weise behandelt werden. (A. P. 1752 863 vom 3/4.
1929, ausg. 1/4. 1930.) D r e w s .

Louis Longchambon, Frankreich, Wiedergewinnung und Konzentration von 
Radium. Man behandelt die das Ra enthaltenden Lsgg. mit natiirlichen oder kiinst- 
lichen Zeolithen. (F. P. 679 086 vom 3/12. 1928, ausg. 8/4. 1930.) D r e w s .

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
A. R. Wood und M. N. Leathwood, Fiir das ultraviolette Licht durchlassige Glaser.

Bemerkungen zu der Veróffentlichung von E n g l is h  (C. 1930. I. 1845). (Naturo 125. 
351. 8/3. 1930. St. Helens, Lancs. Crown Glass Work.) L o r e n z .

B. Bogitch, tlber die Erzielung von blauem Glas und die Zersetzung von Natrium- 
sulfat durch Kieseterde. (Vgl. C. 1929. II. 3218.) Wird eisenhaltiger Sand u. Na2C03 

zusammen geschmolzen, so entsteht ein blaues Glas; schmilzt man eine Mischung von
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Na2 S04, Eisensand u. C, so erhiilt man kcino Blaufiirbung. Bei einer Schmelze von 
Na2 S0 4 u. Na2 Si03 bilden sich zwei iibereinanderliegende Schiohten; in der oberen 
Sulfatschicht ist eine kleine Menge Si02 gel., die untere Silicatschicht enthalt stets 
H 2 S04. Die Losungsverhiiltnisse beider Phasen sind von der Temp. u. dem Si0 2-Geh. 
abhiingig. Wird die Schmelze einige Zeitlang fl. gehalten, so beobachtet man eine 
merkliehe Zers. des Sulfats von 1250° an; sobald die obere Schicht vóllig zerstort ist, 
nimmt das im Silicat enthaltene S03 ab. Diese Zers. wird beschleunigt, wenn man Luft, 
N2 oder C02 durch das geschmolzene Glas leitet. Zusatz reduzierender Gase, z. B. CO, 
befordert zunachst die Zers., bis das Gasgemisch 10% CO enthalt, weiterer Zusatz von 
CO andert den S-Geh. des Silicats nicht mehr, aber das Sulfat verwandelt sich in Sulfit, 
wobei Gelb-, Orange- u. Rotfarbung auftritt; die Umwandlung ist vollstandig, wenn 
das Gasgemisch mehr ais 50% CO enthalt. Bei Verwendung von Fe-haltigem Silicat 
farbt sich dio anfangs flaschengriino Schmelze blau bei 9,5% CO, sie wird wieder griin, 
wemi mehr ais 1 2 %  CO vorhanden sind. Die blaue Farbę erscheint also gerade am 
Anfang der Umwandlung des Sulfats in Sulfit. Dor Laboratoriumsyers. zeigt, dafi die 
Umwandlung des Sulfats in Sulfit durch Einw. reduzierender Gase sehr langsam vor 
sich gcht, u. daB bei Red. durch Kohle das Zers.-Gleichgewicht niemals erreieht wird. 
Deshalb werden in den Glasofen mit Sulfatmischungen niemals blaue Gliiser erzielt. 
(Compt. rend. Acad. Sciences 190. 794—96. 31/3. 1930.) W r e s c h n e r .

Richard Griin, Wasserglaspulver ais Zementzusatz. In Bestiitigung der Arbeiten 
von H a e g e r m a n n  (vgl. C. 1926. I. 764) stellte Vf. fest, daB gemahlenes Wasserglas 
roh oder nach dem Eindampfen aus der Lsg. keinen giinstigen EinfluB auf die Salz- 
wasserbestiindigkeit oder W.-Dichtheit der Mortel ausiibt. Erstere wird sogar etwas 
herabgesetzt. (Zement 18. 192—94. Forseh.-Inst. d. Huttcnzementindustrie.) Sa l ji .

H. Nitzsche, Wasserglaspulver ais Zementzusatz. Im Gegensatz zu Gr u n  (vorst. 
Ref.) stellte Vf. fest, daB Zusatz von Wasserglas den kalkreichen Portlandzement ver- 
bessern kann. Der kalkarme Hochofenzement wird allerdings nicht yerbessert. (Zement 
19. 213—14. 6/3. 1930.) S a l m a n g .

— , Metliode von Dr. Cafoi zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgelialts in neugebauten 
Hansem. Aus den vom Verputz befreiten Hauptmauern wird in verschiedenen Stock- 
werken eine Probe des Mórtels zwischen den Bausteinen in einer Tiefe von 10—15 cm 
entnommen u. sofort in ein mit eingeschliffenem Deckel Tersehenes GefaB gebracht. 
In einem vom Vf. konstruierten Trockenschrank, durch den W.-freie u. C02-freie Luft 
zirkuliert, wird der Mortel 3 Stdn. bei 100° getrocknet. Je nach der Jahreszcit ist ein 
Feuchtigkeitsgeh. von 2—4% zulassig. (Industria chimica 4. 565—66. Juli
1929.)   W e i s s .

General Refractories Co., Philadelphia, iibert. von: Louis J. Trostel, Baltimore, 
V. St. A., Raumhestandige fcuerfeste Gegenstande. Fein gepulvertes, naturhches A1(0H)3, 
z. B. Diaspor, Bauxit o. dgl., wird mit 2—20% gepulvertem Mullit (3 Al2 0 3-2 Si02) 
innig gemischt, dieMischung geformt u. gebraimt. Diegeformten Mischungen sehrumpfen 
nicht beim Brennen. (A. P. 1752 867 vom 30/3. 1927, ausg. 1/4. 1930.) K u h l in g .

K. Sticha, J. Kneifl und J. Hubaćek, Hradec Kralove, Tschechoslowakei, 
Marmorersatz, dad. gek., daB man auf glatt polierten Platten auf kaltem Wege eine 
Emailleschicht aufbringt u. nach dem Erwarmen ( 6  Stdn. bei 70°) gliinzt u. poliert. 
Beispiel: 2 Tle. Na2 S04, 5 Tle. CaCl,, 10 Tle. schwarze Farbę, 16 Tle. Wasserglas 
u. 28 Tle. gesatt. ŃH^Cl-Lsg. Farbstoffe u. Gewichtsanteile konnen in beliebigen 
Grenzen geandert werden. (Ung. P. 95 715 vom 27/8. 1927, ausg. 2/12. 1929.) G. K o n .

James Durward, Adelaide, Australien, Straflenbaustoff u. dgl. Dest. Teer wird 
mit Emulsionen von Ton o. dgl. u. Faserstoffen, besonders Papierbrei gemischt. 
(Aust. P. 17585/1928 vom 28/12. 1928, ausg. 3/9. 1929.) K u h l in g .

Michelin & Cie., Frankreich, Kunstliche Lavasteine. Die gemaB dem Haupt-
patent erhaltenen Erzeugnisse werden zwecks Erhohung ihrer Widerstandsfahigkeit 
gegen atmosphiir. Einww., besonders Frost, in geschmolzenen Schwefel getaucht. 
(F. P. 35796 vom 11/8.1928, ausg. 28/3.1930. Zus. zu F. P. 608 109; C. 1926. II. 
2342.) K u h l in g .

VII. Agrikulturchemie; Dungemittel; Boden.
G. Calcagni, Die Wirkung des SO, auf natiirliclie Phosphate. Es wird versucht, 

Rohpliosphate statt mit H 2 S0 4 durch Einw. von S0 2 auf dereń wss. Aufschlemmung 
XII. 1. 236
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bei n. Temp. in 1. Form zu uborfiiliren. Dio Summo der wasser- u. citratl. P 20 5 in ° / 0  

des gesamten P 2 0 5 -Geh. bctrilgt naeli einmaliger Behandlung (a) u. nach nochmaliger 
Behandlung des unl. Riickstandes (b) bei Tricalciumphosphat a) 94,78, b) 99,83; 
Apatit a) 24,36, b) 41,02; Pebblesphosphat a) 33,21, b) 44,62; Kosseirphosphat a) 30,4,
b) 75,67. Bei der Zers. spielen dio Begleitgesteine u. dio Kompaktheit des Materials 
eine Rolle. Worden die Pliosphate, wio dies in techn. Betrieb erforderlioh sein wird, 
nur angefeuchtot, dann gehen dio Ausbeuten zuriick, durch noch feinero Mahhmg u. 
Anwendung des S0 2 unter Druck diirfto sick jedock eine Steigerung erzielen lassen. 
Bei kókerer Temp. ist dio Einw. des S0 2 geringer. Dio crkaltenen Prodd. kaben bei 
sehr geringer Aciditat gute Diingewrkg. u. sind nicht wie die Supcrphosphate mit 
einem hohen Go wieli tsantcil Sauro belastet, der hoho materiello Vcrluste u. erhdlite 
Transportkosten bedingt. Etwa Torliandenes CaS03 wird an der Luft oxydiert, so 
daB schadlichc Einww. der H 2 S03 nicht. zu erwarten sind. Auch die Gefahr einer 
Riickumwandlung wird gering veranschlagt. (Annali Chim. appl. 20. 74—79. Febr. 
1930. Genua, Techn.. Inst., Chem. Lab.) R. K. Mu l l e r .

A. steven, Wie denkt die landwirtschaftliche Praxis iiber Nilrophoska'! Die Ab- 
handlung stellt eme Zusammenfassung der auf das Nitropkoska-Preisaussckreiben der 
I. G. eingoreichten Arbeiten dar. Infolgo seines gegeniiber Einzeldiingern mindestens 
um dio Halftc geringeren Gewichtes konnen bei Verwendung von Nitropkoska dio 
Kosten fiir Bahnfraeht, Anfuhr u. Ausstreuen yermindert werden. Die Kosten fiir 
Mischen konnen ganz erspart worden. (Fortschr. d. Landwirtsch. 5. 161-—66. 210—17. 
1/3. 1930. Oggersheim/Pfalz.) H e i n r ic h .

K. Nehring, U ber Versuche mit Kallcammonsalpeter I.-G. (Vgl. C. 1929. II . 1577.) 
N-Yerlusto sind bei trockenor Lagerung des Kalkammonsalpeters nicht zu befiirchten. 
Bei feuchter Lagerung sind dio N-Verlusto nur gering, es leidet aber die Streufiihigkeit. 
In  GefaB- u. Fcldverss. erwies sick der Kalkammonsalpeter den iibrigen N-Diingem 
z. B. dem Natronsalpeter gleiehwertig. Seino physiol. Rk. ist ais prakt. ncutral an- 
zuseken. (Ztsckr. Pflanzencrna.hr., Diingung. Abt. B. 9. 120—25. Marz 1930. Konigs- 
berg, Agrik.-ckem. Inst. d. Univ.) H e in r ic h .

Selman A. Waksman, Chemische und mikrobiologische Grundlagen iiber die Zer- 
setzung des Griindungers im Boden. (Vgl. C. 1930. I. 2946.) (Journ. Amer. Soc. 
Agronomy 21. 1—18. Jan. 1929. New Jersey, Exp. Stat. Sep.) T r e n e l .

Schulte-Overbeck, Die Kohlensauredungung und ihre Bedeutung fur die Kohlen- 
industrie. Vf. besekreibt das RiEDELsche Verf. der Diingung durch Begasung mit 
gereinigten Yerbrennungsgasen. (Brennstoff-Chem. 11. 28—30.15/11.1930.) B o r n s i'.

Hoffmann, Die Wirkung der Kalidiingung zu Tabak unter dem Einflufi verschiedener 
Niederschlagsmengen. Reichliehe Versorgung der Tabakfelder mit Kali vermindert 
das Risiko des Tabakbaues. Bei reichlichen Ndd. resultiert ein Tabak von guter 
Glimmfahigkeit, bei wenig Ndd. ein Tabak von heliom Farbton, der ebenfalls gut 
unterzubringen ist. (Ernahrung d. Pflanze 26. 155. 1/4. 1930. Spoyer.) H e in r ic h .

A. Herzner, Berichligung zu der Arbeit: Beiirdge zur physikalischen Chemie 
unserer Kulturbóden. (Vgl. C. 1930. I. 2147.) Im Kopf der Tabellen 1—3 sind die nega- 
tivon Zehnerpotenzen in positive umzuwandcln. (Ztsckr. Pflanzcnernalir. Diingung. 
Abt. A. 16. 120. 1930.) T r e n e l .

K. Schirmer, Wissenschaft und Prazis der Saatgutbeizung. Vf. bespricht den 
von B in z  u . B a u s c h  zuerst in dio Pflanzenheilkundo eingefiikrten Begriff des ckemo- 
tkcrapcut. Index, Unterss. WESłERMEIERs iiber Wrkg. der Beizmittcl gegen Nacli- 
infektion, Unterss. Ga s s n e r s  iiber primare u. sekundare Beizwrkg. u. dessen Kurz- 
beizverf. (Fortschr. d. Landwirtsch. 5. 241—45. 1/4. 1930. Miincken.) H e i n r ic h .

Cr. Arnaud und M. Gaudineau, Die Bekampfung des Weizensleinbrandes. Vff. 
kaben die keimtótende Kraft der zur Bekampfung des Weizensteinbrands dienenden 
Beizmittel studiert. Im ałlgemeinen ist die Trockenbeize der Tauchbeize unterlegen. 
Nur das Kupferoxychlorid wirkt auch ais Trockenbeize gut. Die Hg-Salze haben gute 
Wrkg., sind aber in Frankreicli gesetzlick Yerboten. Es wird empfoklen, den Weizen 
eine Stunde in einer 0,5°/oig. CuSÓ,,-Lsg. zu beizen u. nach gutem Abtropfen mit Kalk- 
pulyer leicht zu bestreuen. Die Widerstandskraft der einzelnen Weizensorten gegen 
Steinbrand ist unterschiedlich. Die Sorten „Red Hussar“ u. „Martin" sind vollkommen 
immun. (Ann. Science agronom. Franęaise 46. 742—62. 47. 4—56. Jan.-Febr. 1930. 
Versailles, Zentralstation f. Pflanzenkrankkeiten.) HEINRICH.

Ed. Baudyg, Kali ais Pflanzenschutzmittel in der Tschechoslmuakei. Nach in der 
Tschechoslowakei gemachten Erfahrungen bewahrt sich Kali ais Schutz gegen Frost,
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unterdriickt die TJnkrauter, erhóht die Widerstandskraft der Pflanze gegen Pilzkrank- 
heiten u. vei'nichtet die Larven verachiedener Insekten, die im Boden leben. (Ernahrung 
d. Pflanzo 26 . 131— 37. 15/3. 1930. Briinn, Inst. f. Pflanzenschutz.) HEINRICH.

Jos. Fischer, Hederichkainit zur Belc&mpfung der Pestwurz. Ein Vers. ergab, 
daB die Pestwurz (groBer Huflattich) durch groBere Gaben Hederich-Kainit (2,5 kg 
auf 10 qm) restlos vernichtet werden kann. (Ernahrung d. Pflanze 26. 157—58. 
1/4. 1930. Traunstein.) * H e in r ic h .

E. M. Emmert, Arbeitsgang fiir die Beslimmung des Oesamtstickstoffs durch Um- 
wandlung in Salpetersaure. Vf. gibt eino Arbeitsvorschrift fiir die Best. des Gesamt-N 
in Dungemitteln u. Pflanzen. 1  g — bzw. bei getrocknetem Pflanzenmaterial 0,1 g — 
der zu untersuchenden Substanz wird mit NaC103 oxydiert u. die entstandene Sal- 
petcrsaure dann colorimetr. bestimmt. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 13.
146—47. 15/2. 1930.) W i n k e l m a n n .

A. W. Clark, UnvolZstdndige Destillation von Ammoniak bei der Beslimmung von
Ammonsulfat. Auf Grund der Unterss. wird vorgeschlagen, 500 cem haltende Kolben 
zu nehmen u. 350 ccm iiberzudest. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 13.
147—48. 15/2. 1930.) W in k e l m a n n .

J. B. Martin und Edmund C. Shorey, Citratlosliche Phosphorsaure in kolloidalem
Phosphat. Wenn bei der Unters. phosphathaltigen Materials, weder der wss. noch 
der Ammoncitratauszug klar filtriert werden kann, weil kolloidales Phosphat durchs 
Filter geht, benutzo man zum Digerieren 2°/0 ig. Ammonchloridlsg. bzw. 2% Ammon- 
chlorid enthaltende Ammoncitratlsg. u. zum Waschen ebenfalls 2%ig. Ammon- 
ehloridlsg. (Journ. Assoc. official. agricult. Chemists 13. 133—36. 15/1. 1930. Washing
ton, D. C., Bureau of Chem. and Soils.) W i n k e l m a n n .

L. Borasio, Ist es moglich, auf bwchemischem Wege den Humusgelialt des Acker- 
bodens zu bestimmen ? Die Best. des Humus im Ackerboden, d. h. der organ, durch 
Zers. von pflanzlichen u. tier. Stoffen entstandenen Substanz, ist schwierig wegen der 
unhomogenen Beschaffenheit des Humus. Alle Methoden, die auf Best. der organ. 
Substanz im Ackerboden berulien, sei es durch Veraschung, durch Osydation oder durch
0 2 -Best. nach L i e b i G, geben ungenaue Resultate. Vf. versucht deshalb, auf der Tat- 
sache, daB die katalyt. Kraft der Milcroorganismen mit dem Humusgeh. in einem ge- 
wissen Zusammenhang steht, diese katalyt. Kraft durch Zers. eines gegebenen Vol. 
H 2 0 2  unter konstanten Bedingungen u. Messung der cntwickelten Menge 0 2 zu be
stimmen. Ais Blindvers. dient Erde der gleichen Art, die vorher steriUsiert wurde. 
Dio erhaltenen Kesultate sind noch wenig zuverliissig, so daB ein genaues Studium 
aller in Betracht kommenden Faktoren noch notwendig ist. (Industria chimica 4. 
871—72. Okt. 1929.) _________________  W e i s s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Dauemd sireubare Diingemittel. 
Leicht, besonders beim Lagern, erhartende Diingemittel werden im frischen zer- 
kleinerten Zustande in beliebiger Weise mit fein Yerteilten wasserunl. festen Stoffen, 
z. B. CaC03, CaS04, Kieselgur, Talkum o. dgl. oder wasserunl. Olen, z. B. hochsd. 
Petroleumanteilen, gemischt. (F.P.678452 vom 16/7.1929, ausg. 24/3. 1930. D. Priorr. 
11/8. u. 5/12. 1928, 20/2. 1929.) K u h l in g .

Soc. d’Etudes pour la Fabrication et 1’Emploi des Engrais Chimiąues, Frank- 
reich (Erfinder: Mines Domaniales de Potasse d’Alsace, Horst und LittolJ), Diinge- 
miltel. KC1 wird mit einer wss. Lsg. von H3PO., ęremischt, die Mischung unter Riihren 
bis zur annahernd vollstandigen Verjagung der HC1 erhitzt, mittels K 2C03 oder KOH 
neutralisiert u. zur Trockne verdampft. (F. P. 678560 vom 2 / 1 1 . 1928, ausg. 2/4. 
1930.) K u h l in g .

Arthur Becket Lamb, V. St. A., Diingemittel. Das bei der Harnstoffsynthese 
unyeriindert gebliebene jSTH3  bzw. Carbamat wird mittels geeigneter Sauren, yorzugs- 
weise HN0 3 oder H 3 P 0 4 neutralisiert u. die Erzeugnisse durch Eindampfen getroeknet. 
Der erhalthche Diinger enthiilt N 2 in verschieden rasch wirkender Form (Harnstoff 
u. Ammonsalz) u. gegebenenfalls P 20 5. (F. P. 678 693 vom 18/7. 1929, ausg. 3/4. 
1930.) K u h l in g .

Soc. Chimiąue de la Grandę Paroisse, Azote et Produits Chimiques, Frank- 
reich, Diingemittel. Aąuimolekulare oder anders zusammengesetzte Gemische yon 
Natriumphosphat, yorzugsweise Na2H P0 4 u. KC1, werdca zur Umsetzung gebracht 
u. die entstandenen Gemische von z. B. NaIsJIP0 4 u. N&C1 mit !NH3 u. C02 behandelt, 
wobei das im Phosphat noch enthaltene Na durch NH4 ersetzt u. das NaCl in bekannter

236*
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Weiso in NH,,C1 u. NaHC03 verwandelt wird, welches man abtrennt. (F. P. 679 025 
vom 23/11. 1928, ausg. 8/4. 1930.) K u h l in g .

Soc. chimiąue de la Grandę Paroisse, Azote et Produits Chimiques, Frank- 
reicli, Dungemittel. Aąuimolokulare oder anders zusammengesetzte Gemischo yon 
KC1 u. NaN0 3 werden zur Umsetzung gebracht u. das entstandene Gemiseh von 
•KN03, NaCl u. gegebenenfalls KC1 u. NaN03  entweder unmittelbar ais Dungemittel 
yerwendet oder mit NH3 u. C02 behandelt, wobei das NaCl in bekannter Weise u. 
ebenso das NaN0 3 in NaHC03 u. NH 4C1 bzw. NH,N0 3 yerwandelt werden. Das ent- 
standone NaHC03  wird abgetrennt. Auf den ersten Teil der Rk. kann auch verzichtet 
u. es konnen Gemisehe yon NaCl u. NaN03 unmittelbar der Einw. von NH 3  u. C02  

ausgesetzt werden. (F. P. 679 017 vom 20/11. 1928, ausg. 8/4. 1930.) K u h l in g .
Christian Johannes Hansen, Deutschland, Dungemittel. Kokereigase werden 

mittels wss. Lsgg. yon Salzen der Oxysauren des Schwefels von NHa, H2S u. gleich- 
zeitig oder besonders Cyanyerbb. befreit u. die Waschlaugen, yorzugsweise unter Er
hitzen u. gegebenenfalls unter Druck, mittels II3 PO., zersetzt. Die erhaltenen Fil. 
enthalten Ammoniumphosphat u. gróBere oder geringe Mengen (NH4 )™S04. (F. P. 
678 520 vom 17/7. 1929, ausg. 25/3. 1930.) K u h l in g .

F. Sonnenfeld, Nyulfalu, Ungarn, Kunstdiinger, dad. gek., daB man fein- 
gemahlenen Knochen mit Bzl., Bzn. oder CS, das Fett entzieht u. den entfetteten 
Knochen stickstoffbildende Bakterien sowie Enzyme zufiigt. Nach Beendigung einer 
bei 40—60° vor sich gehenden Zers. u. Bakterienbldg. werden 2—10°/o des Knochen- 
gewichtes an Phosphorsauresalzen zugegeben, hierauf ltommt die Bakterienbldg. wieder 
in Gang u. ist nach ca. 3—4 Tagen entsprechend den angewandten Tempp. beendet. 
(Ung. P. 95 783 vom 12/7. 1927, ausg. 15/11. 1929.) G. K ó n ig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Saatgutbeizen, dad. gek., 
daB man wahrend der Behandlung des Saatgutes mit troekenen Beizmitteln geringe 
Mengen von W .. oder wss. Lsgg. yon fungiciden Mitteln zufiihrt. Ein nachfolgendes 
Trocknen oder eine Gefahr der Schimmelbldg. besteht nicht. (Ung. P. 98 087 yom 
25/4. 1928, ausg. 1/8. 1929. D. Prior. 16/7. 1927.) G. K onig.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert GrieBbach, 
Wolfen, und Julius Eisele, Ludwigshafcn a. Rh.), Saatgutbeizmittel, bestehend aus 
Salzen, yorzugsweise Sehwermetallsalzen, mehrkerniger kernsubstituierter aromat. 
Sulfonsauren in Mischung mit geringen, an sich fiir Beizzwecke ungenugenden Mengen 
yon Zfy-Salzen. — Z. B. behandelt man Saatgut mit der l%ig. wss. Lsg. einer Mischung 
von isopropylnaplitlialinsulfonsaurem Cu mit 2 Gewichts-% HgCU. (D. R. P. 486732 
KI. 451 vom 1/1. 1928, ausg. 23/11. 1929.) ’ S a r k e .

Otto Krause, Chemische Fabrik, Magdeburg, Inselctem-ertilgungsmiltel unter 
Verwendung von halogenierten KW-stoffen, dad. gek., daB halogenierte Gemisehe 
von Erdol-KW-stoffen, wie Benzin, Gasolin u. ahnliche, Verwendung findem — 
Z. B. leitet man in 100 g Leichtbenzin nach Zugabe von 0,2 g F e C l J ,  SbCl3 oder PClrj 
Cl2 unter RuckfluBkiihlung ein, bis eine Gewichtszunahme von 90—100 g stattgefunden 
hat. (D. R. P. 486 423 KI. 451 vom 26/6. 1926, ausg. 15/11. 1929.) S a r r e .

Eugśne Jean Burban, Frankreieh, Unkrauti-ertilgungs- und Dungemittel. Zu 
Nitraten, Nitrophosphaten u. dgl. werden nicht fluchtige Mineralsauren gegeben, 
um HN0 3  in Freiheit zu setzen. Ferner werden freie Saure enthaltcnde Nitrophosphate, 
gegebenenfalls Nitrate enthaltende H 3 P 0 4 usw. mittels Rohphosphaten oder Phosphat- 
kreide neutralisiert. (F. P. 35 576 yom 21/5. 1928, ausg. 26/3. 1930. Zus. zu F. P. 
635420; C. 1928. I. 2650.) _____________  K u h l in g .

Angelo Mario Santoliquido, II fosforo nei composti organici yegetali. Venezia: Serenissima
1928. (22 S.) 8°.

V ffl. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.
Walter Luyken, Zur Theorie und Systematik der Aufbereilungsherde. (Mitt. 

Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 11. 1—14. 1929.) W i l k e .
Walter Luyken und Ernst Bierbrauer, Magnetisclie Róstung von Eisenerzen. 

(Mitt. Kaiser-Wilh.-Inst. Eisenforsch., Dusseldorf 11. 95—107. 1929. — C. 1929.
I. 2349.) W i l k e .

H. Illies, Hodwfenuntersuchungen und Theorien. (Feuerungstechnik 18. 1—5.
15/1. 1930. Amberg Opf.].) BÓRNSTEIN.
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Georg Un.terhu.ber, Einige Betriebsdaten und Oedanken beim sauren Marlinofen 
fiir SlahlformgufS. Kurze Betrachtungen an Hand von Betriebsdaten iiber Chargen- 
fiihrung u. -verlauf beim sauren KleinmartinprozeB fur StahlformguB. (Zentral-Europ. 
GieBerei-Ztg. 1930. Nr. 4. 6 —8 . April 1930. Graz.) E d e n s .

Winfried Schmidt, Rontgenographische UntersucJiungen iiber das Sijstem Eisen- 
Mangan. Im System Fe-Mn treten bei Raumtemp. folgende Phasen auf: Dio Phaso 
des a-Fe (kub.-raumzentriert) reicht von 0—20%• Der Parameter wachst von 
2,857-10-8 cm (Elektrolyt-Fe) bis auf 2,871 -10~ 8 cm. Von 12—29% Mn tritt eine neue 
Rrystallart, e-Phase, (hexagonal-dichtcste Kugelpackung) auf; das Achsenverhaltnis 
bleibt erhalten. Die Parameter steigen linear mit zunehmendem Mn-Geh. fur a von 
2,532-10-8 cm (12% Mn) auf 2,543-10“ 8 cm (29% Mn) u. fiir c von 4,061-10-8 cm auf 
4,082 • 10~ 8 cm. Die y-Phase reicht von 16—60% Mn. Der Gitterparameter wachst 
von 3,586-10"8 cm (16% Mn) bis auf 3,616-10~8 cm (58% Mn). Fiir diese Phasen 
gilt das VEGARDsche Additivitatsgesetz. Die Phase des /S-Mn reicht von 62—98% 
Mn. Mit steigendem Mn-Geh. nimmt der Parameter zu. Die Phase des a-Mn ist nur 
bei geringem Fe-Geh. bei Raumtemp. bestiindig. (Arch. Eisenhiittenwesen 3. 293—300. 
Okt. 1929. Dortmund, Vereinigte Stahlwerke A.-G.) W ilke.

M. Waehlert, Nickelgu/3eisen in Theorie und Prazis. Bzgl. der Wahl von Ni 
oder Ni u. Cr kann man folgende Richtlinien aufstellen: Ni-Zusatz allein empfiehlt 
sich iiberall dort, wo es sich um Konwcrfeinerung, Erzielung gróBerer D., Ausgleich 
der Hartę in schweren u. leichten Querschnitten, Steigerung der Bearbeitbarkeit, Ver- 
mcidung innerer Spannungsrisse, Verminderung des Ausschusscs, Verminderung des 
Wachsens u. Erhóhung der Laugcnbestandigkeit liandelt. Ni u. Cr wird dort Terwendet, 
wo Steigerung des YerschleiCwiderstandcs, Erhóhung der Fcstigkeit, Steigerung der 
Saurebestandigkeit, der Hitzebestandigkcit u. Verminderung des Wachstums ver- 
langt werden. Ni-Cr-Zusatz wird auch bei den zuerst genannten Anwendungsgebieten 
verwendet, wenn der (Juerschnitt uber 20 mm Starkę hat. P bis zu 0,5% beeintrachtigt 
kaum die Wrkg. des Ni. Bei hóhercn Gehalten ist der Gefiigeausbau des Phosphides 
wichtig. Das Phosphideutektikum ist unerwiinscht u. in seiner Wrkg. bei iiber 0,6% P 
nur noch in diinneren Wandstarken durch Ni abzuschwachen. S soli nicht iiber 0,18% 
vorhanden sein. In bezug auf die Verminderung der Abschreckung fur die Gattierungs- 
berechnung dienen folgende Wertigkeitszahlen: 1 Teil Si entspricht 2 Teilen Ni, 1 Teil 
Cr entspricht 1—2 Teilen Ni; bei vermindertem C-Geh.: 1  Teil C entspricht 3 Teilen
Si u. 6  Teilen Ni. MaBgebend fur die Grenze der Red. u. Zusatze ist der Ausfa-11 grauer 
Struktur bzw. die Erhaltung der Bearbeitbarkeit. Eino Besprechung der Gestehungs- 
kosten beschliefit die Arbeit. (GieBerei 17. 57—63. 17/1. 1930.) W il k e .

R. W. Miller, Eine neUe Methode des Blankgluhens. Durch konstruktive MaB- 
nahmen wird ein Blankgliihen von Driihten dadurch erreicht, daB das GluhgefaB bei 
der Erhitzung luftdicht verschlossen wird. Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen. (Iron 
Age 125. 1002—04. 3/4. 1930.) E d e n s .

Naoto Kameyama und Kei Onoda, Eleklrolytische Raffination von Kupfer unter 
Benutzung eines Komplezsalzes des Kupferchloriirs. VI. (V. vgl. C. 1930. I. 2474.) 
Vff. untersuchen das Verh. bas. Metalle wie Ni, Zn, Fe, Pb bei der elektrolyt. Cu- 
Raffination. Zu diesem Zwecke wurden Lsgg. dieser Metallchloride dem Elektrolyten 
zugesetzt, u. nach beendeter Elektrolyse (50 Stdn.) die Kupferkathode auf die Metalle 
hin untersucht. Die Elektrolyse wurde ausgefiihrt bei 50°, 2 amp/dm2 Stromdichte,
0,12—0,13 V. u. 42—52 g Cu/l W. in Form von CuCl-Komplexen neben freiom Chloriir, 
HC1 u. Gelatine. Keines der oben erwahnten Metalle konnte in betrachtlichei' Menge 
in der Kupferkathode nachgewiesen werden, was nach Vff. auf die Brauchbarkeit 
ihrer Raffinationsmcthode schlieBcn laBt. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan [Suppl.] 33. 
101B—102. Marz 1930. Tokio, Univ. Abt. f. angew. Ch.) Gu r ia n .

Colin G. Fink und F. A. Rohrman, Die Darstellung von reinem elektrolytischem 
Nickel. I. Die Entfernung des Kupfers aus den Nickel-Kupferelektrolyten. (Ygl. C. 1929.
II. 2727.) Nach einer histor. Ubcrsicht u. Klassifizierung der schon vorhandenen 
Methoden zur Trennung der Cu-Verunreinigungen vom Ni, stellen Vff. Unterss. an 
iiber den EinfluB der pH-Konz., der Stromdichte, der Metallionenkonz., der Temp. u. 
der mechan. Riihrung auf das Abscheidungsprod. an der Kathode. Hohe H'-Konz., 
geringe Stromdichte, hohe Temp. u. Bewegung des Elektrolyten begiinstigen die Cu- 
Ablagerung. Zum SchluB wird eine Anordnung beschrieben, die es gestattet, unter 
Yerwendung von Hilfselektroden in kurzer Zeit mehr ais 90% des im Ni ais Yer-
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unreinigung enthaltenen Cu zu entfernen. (Trans. Amer. electrochem. Soc. 57. 14 Seiten. 
1930. Sep.) . D u s in g .

— , Demonstration der Verwendbarlceit von Aluminiumtanlcs fiir Lasluiagen. Auf 
Veranlassung der D a v is  W e l d in g  & Mfg.  Co.  u. der A l u m i n i u m  Co. of  
A m e r i c a  fand eine Probe fiir Al-Tanks von 150 Galion. Inlialt statt. Ein solcker 
mit W. gefiillter Tanie fiel 25 FuB tief, ohne ein Leck zu bekommen. Bei diesem u. 
ahnlichen Verss. ergaben sich zwar Beulen, aber keine Briicke des Werkatoffs. — Ein 
anderer Yers. zeigte, daB sich Al-Tanks auch im Eeuer gut hielten; das Gasolin brannte 
aus der mit Gazesieb versehenen Offnung, der Tank blieb fast unbeschadigt. — Durch 
hydrostat. Druck bis zu 148 Pfund/sq. in. (iiber 10 at) blieb das Metali unbeschadigt, 
trotzdem der Tanie zur Kugel deformiert wurde. (National Petroleum News 22. Nr. 1.
29— 30. 1/1. 1930.) N a p h t a l i .

Ernest A. Smith, Neueste Untersuchung iiber Sterlingsilber. Eine kurze Zusammen- 
stcllung des Schrifttums. (Journ. Soc. chem. Ind. 48. 931— 34. 27/9. 1929.) W i l k e .

Shuzo Ueno, tJber ternare Silberlegierungen. II. Das System Silber-Aluminium,- 
Zinle. (I. vgl. C. 1930. I. 2153.) Zur Ermittlung des ternaren Diagramms verwendet 
Vf. die Diagrammo der binsiren Systeme Ag-Zn (C. 1930. I. 2153), Al-Zn ( I s ih a r a , 
Ztschr. anorgan. allg. Chem. 46 [1905]. 47) u. Ag-Al (P e t r e n k o , Journ. Inst. Metals 33 
[1925]. 73) ohne Abiinderungen. Durch therm. Analyse u. mkr. Unters. ermittelt Vf. 
dann das ternare Diagramm Ag-Al-Zn, teilt jedoch nui seine Ergebnisse fiir die Ag- 
reichen Legierungen mit, da die anderer unwichtig sind. Wieder liiBt sich aus den 
binaren Systemen weitgehend das ternare ableiten. Die a- u. /5-Mischkrystallgebiete 
der Systemo Ag-Al u. Ag-Zn sind durch ein ternares Mischkrystallgebiet miteinander 
verbunden; dasselbe gilt fiir die (a +  /?)-Gebiete. Einzelheiten miissen im Original 
nachgesehen werden; dort sind sie in Tabellen u. Diagrammen wiedergegeben. (Memoirs 
Coli. Science, Kyoto Imp. Univ. Serie A 13. 91—100. Jan. 1930. Kyoto, Inst. for 
Chem. Research, Imp. U niv.) F a b e r .

Walter Rosenhain, Einige Untersuchungsmetlioden der physilcalischen Melallurgie. 
Der Arbeit liegt ein Vortrag des Vfs. auf der Herbstversammlung 1929 in Dusseldorf 
zugrunde (vgl. C. 1930. I. 3230). Er beschreibt die in den letzten Jaliren zur Unters. 
der Metalle in der metallurg. Abteilung des National Physical Laboratory entwickelten 
Verff.; er behandelt vor allem die Methoden, die zur Ermittlung der Gleichgewichts- 
diagramme dienen, u. weist darauf hin, daB hier immer noch an erster Stelle therm. 
Analyse u. mkr. Unters. zu nennen sind; er beschreibt eingehend die zur Aufnahme 
von Abkiihlungs- u. Erhitzungskurven, von elektr. Widerstand-Temp.-Kurven u. Aus- 
dehnungs-Temp.-Kurven angewandten Ofen u. Apparate. Besonders erwahnt er ein 
neuartiges Dilatameter, das nur kleine Proben benotigt; die Langeniinderung des Probe- 
stiickes wird in geeigneter Weise auf einen elektr. Kondensator iibertragen, dessen 
Kapazitat dadurch geiindert wird; diese wird gemessen u. aufgezeichnet. — Auch die 
Messung von sehr hohen Tempp. mittels W-Mo-Thermoelementen u. opt. Pyrometern 
wird besproehen; um bei letzterer MeBart dic -Bedingungen der schwarzen Strahlung 
zu erhalten, erzeugt der Vf. durch Einblasen eines Gases am Ende eines geeigneten 
Einblaserohres in dem geschmolzenen Metali eine Gasblase; durch das Einblaserohr 
kann dann die Temp. der Blasenwande opt. bestimmt werden. — Weiter zeigt der Vf., 
daB zur Festlegung der Gleichgewichtsgrenzen die Róntgenstrahlenanalyse nicht ge- 
eignet ist, da, wenn durch sie eine neue Phase entdeckt werden soli, schon ziemlich 
viel von derselben vorhanden sein muB. — Bei allen metallograph. Unterss. ist sehr zu 
beachten, daB die Schmelzproben auch tatsachlich die durch die Einwaagen bestimmten 
Zuss. haben, sie auch nach dem Erstarren in ihrer gesamten Ausdehnung dieselbe Zus. 
zeigen (keine n. oder umgekehrte Blockseigerung). AuBerdem ist anzustreben, moglichst 
reine Materialien zu verwenden, da schon durch sehr geringe Beimengungen Gleich
gewichtsgrenzen versehoben werden konnen; Modifikationsanderungen konnen unter- 
driickt oder aber vorgetauscht werden. — Der Vf. fulirt noch einige in seinem Institut 
angewandte feuerfeste Massen an. Die Arbeit enthalt viel Literaturnachweise. (Journ. 
Inst. Metals 42. 31—6 8 . 1929. National Physical Lab.) F a b e r .

Guichard, Clausmann und Bilion, Der Einflufi des Ausgcmgszustandes einiger 
Metalle und Legienmgen auf die Hdrlesleigerung durch Kaltverformung. Die Vff. haben 
friiher (C. 1930. I. 1692) die Hartesteigerung einiger Miinzmetalle in Abhiingigkeit 
vom Verformungsgrad untersucht. Wahrend sie damals soigfaltig ausgegluhtes Materiał 
anwandten, gehen sie nun von einem gewohnlich abgekiihlten Materiał aus u. unter- 
suchen den EinfluB des Ausgangszustandes auf die Hartesteigerung durch Kalt.
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ycrformung. Sio finden, daB in oinigen Fallen dieselbe Hartę erreicht wird (Cu, Ag, 
Cu-Ni-Legierung), in anderen Fallen erreicht daa unausgegliihte Materiał eine grofiere 
Hartę (Cu-Ag-Legierimgcn). (Compt. rend. Acad. Sciences 190. 468—70.14/2. 1930.)Fab

Ancel St. John und H. R. Isenburger, Rdnłgenuntersuchung von Spritzguji. 
Zur Unters. von SpritzguB auf Herstellungsfehler — Gasblasen, Risse usw. — eignćn 
sich Róntgenstrahlen, wobei die Beobachtung entweder objektiv an Aufnahmen auf'"' 
einem Film oder auf photograph. Papier erfolgen kann, oder subjektiv auf einem 
Leuchtschirm. Angaben iiber Yersuchsanordnungen sonie Beispiele an einigen Metall- 
legierungen. (Iron Age 125. 1135—37. 17/4. 1930.) E d e n s .

P. Nicolau, Einige neuere Forlschritk. in den Priifmethoden von Mełallgegenstanden. 
Der Vf. berichtet iiber die von ihm gesammelten Eifahrungen auf dem Gebiete der 
prakt. Metallkontrolle. Er bespricht Zugverss., Schlagverss. makro- u. mikroskop. Be- 
trachtung der Metalle, Hartemessung u. Wert der Best. der Thermokraft. Verff., 
Maschinen u. Literatur werden angegeben. (Buli. Soc. Encour. Ind. Nationalc 129. 
117—50. Febr. 1930.) F a b e r .

R. C. Gale, Ein einfaches Dilałomeier. Es wird ein Apparat zur Messung der 
linearen Ausdehnung fester Kórper beschrieben, der besonders geeignet zur Unter- 
suchung anomaler Ausdehmmgen in Stahl ist. Ein Versuchsstiick wird in eine Silica- 
róhro eingeschlosscn u. langsam im clektr. Ofen erhitzt. Jcde Bewegung des freien 
Endcs des Versuchsstuckcs ubortriigt sich auf den Zeiger eines MeBkreises. Mittels 
Thermoelements wird die Temp. abgelesen. (Journ. scient. Instruments 7. 131. 
April 1930.) J u n g .

W. Tafel, Beilrdgezum Verformungsvorgang inZerreiflstaben. Gekiirzte Wiedergabe 
derC. 1930.1.2305rcferierten Arbeit. (Metali-Wirtschaft 9 . 363—64. 25/4.1930.) E d e n s .

George M. Enos, Zur Ausfiihrung von Warmebehandluńgen notwendige physikalisch- 
chemische Kennlnisse. Ais notwendig werden angcsehen die Kenntnisse der Gasgcsetze, 
Warmegesetze, Phasenregel u. Gleichgewichtsdiagramme. (Fuels and Furnaces 8 . 
321—26. Marz 1930.) F a b e r .

K. Altmannsberger, Das Verchromen von Reinaluminium und Aluminium- 
legierungen. Es wird ein neues Ycrf. zum Yerchromen von Reinaluminium, Silumin, 
Duralumin, Lantal, Aludur uswr. angegeben, wobei zwecks bessercn Haftens der Cr- 
Schicht das Materiał zunachst eino Zn-Schicht, dariiber eine Ni-Schicht u. zuletzt 
erst die Cr-Schicht erhalt. Angaben der Elektrolysebcdingungen. (Aluminium 12. 
Nr. 8. 5—6. 30/4. 1930. Berlin.) E d e n s .

O. Macchia, Die Porositdt von elektrolytischen Chromniederscldagen. Ein MiB- 
stand beim Chromieren der Metalle ist die Porositat dor Cr-t)berzuge; es entstehen 
zwischen den Cr-Krystallen fcinste capillare Kanalchen, durch die allmahlich Elekti-o- 
lyto, dio das Metali korrodieren, eindringen konncn. Vf. hat an sorgfaltig gereinigten 
Kupferzylindern untersucht, w'elches die optimalo Starkę des Cr-Uberzuges sein muB, 
um Stórungen durch Porositat zu yermeiden, u. gcfunden, daB eine Dicke von 0,080 mm 
bei fester Kathode u. 0,035 mm bei bewegter Kathode am geeignctsten ist. (Industria 
chimica 4. 874—80. Okt. 1929. Fermo, Chem. Lab. d. Kgl. Industrie-Inst.) W e i s s .

A. K. Graham, Die Saurekontrolle in Nickellósungen. Da es unmóglich sein soli, 
eine t)bereinstimmung zwischen der ph - u . der Titrationsmethode zu bekommen, wurde 
eine Klarung dieser Frage angestrebt. Durch die imternommenen Verss. wurde erkannt, 
daB beim Titrieren zweier Ni-Lsgg. verschiedencr Zus. mit Methylrot nach S iz e l o v e  
(C. 1926. II. 2093), die ph der sich ergebenden Lsgg., wenn sie die gleiche Farbę liefern, 
um einen Betrag sich untcrscheidcn, der den Unterschieden der Salzfehler des Indicators 
entspricht. Der durchschnittliche Salzfehler von alkoh. Methylrot mit Ni-Lsgg. soli 
zwar nur 0,09 pH betragen (B lum  u . B e k k e d a h l , C. 1929. II. 2825), aber durch 
das Verdunnen der Lsgg. nach der Sizelovemethode wird dieser Fehler vcrgroBert, 
wenn man auch nicht die groBen Fehler erwartet, dio tatsachlich eingetreten waren.
Es soli auch festgestellt werden, daB es unmóglich ist, die unverd. Ni-Probe direkt 
ohne die gleiche Unsicherlieit beim Ermittełn des Endpunktes zu titrieren. Ein Zu- 
sammenlcommen aller Fehlerąuellen in der gleichen Richtimg kann einen Unterschied 
von 0,3 ph zwischen dem wahren pH-Wert der Farbenanderung des Methylrots u. 
dem durch die Titration erhaltenen Wert heryorrufen. Alles in allem folgt daraus, 
daB dio Untersehiede in den Pufferungseigg. der Ni-Lsgg. u. der experimentelle Fehler 
des Titrationsverf. es unmóglich maclien, Lsgg. verschicdener Zus. auf den gleichen 
PH-Wert nur mittels der Titration allein einzustellen. Diese Feststellung hindert natur- 
lich nicht, daB die Titrationsmethode zur Kontrolle eines gleichartigen Bades sehr gut
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geeignet ist. — In einer Vernickelungsfabrik wurde ermittelt, daB eine ruhende k. Lsg. 
mit 3 cem je Gallone an Ni, 2 an NH4 C1 u. ebensoviel an Borsiiure am besten bei einer 
Alkalitat von 3,5 ccm NH3 je Gallone arbeitet. Beim Trommelplattieren ergaben sich 
aber dio besten Resultate mit dem gleichen Bade bei 6  ccm NHa. Die gleicho Alkalitat 
mit 6  ccm NH3 ergab auch die besten Plattierungen mit einer h. Ni-Lsg., die 32 oz. 
je Gallone einfachcs Ni-Salz, 2 an NiCl, u. 4 an Borsiiure enthielt. (Metal Ind. [London] 
27. 618—20. Nov. 1929.) “ W ilke.

L. C. Turnock, Wissenschaftliche Badkontrolle. DaB ein grofieres Scliwanken in 
der auf demselben Artikel oder einer Reihe von Artikehi abgeschiedcnen Metallmengo 
in demselben Bade bei gleicher Zeitdauer unter ganz gleichen Bedingungen stattfindet, 
ist allgemein bekannt. Nur dadurch, daB mehr ais notwendig Metali niedergeschlagen 
wird, sucht man die Minima der Abscheidung zu umgehen. In einer Anzahl Fabriken 
wurde vom Vf. festgestellt, wie groB die Schwankungen im Gewicht der abgeschiedcnen 
Metallmenge sind, wenn die sonstigen Bedingungen stets gleich gehalten werden. Beim 
Cu wurde so eine Streuung von 122,6% ermittelt. Dann wurden die Ndd. mit u. ohne 
Kontrolle bestimmt, wobei sich natiirlich ergab, daB bei Nichtanwendung einer Kontrolłe 
die Schwankungen im Vergleich zu den bei Anwendung der Kontrolle stark sind. Be- 
sonders eingehend wird dann deshalb die elektr. Kontrolle besprochen, die darauf 
beruht, daB der StromfluB u. die Zeit der Elektrolyse festgestellt wird. Es sind bekannte 
Prinzipien, die nur in geeigneter Zusammenstellung fiir die Praxis nutzbar gemacht 
werden. (Metal Ind. [New York] 27. 478—82. Okt. 1929. Cleveland [Ohio], Turnock 
Engineering Co.) W il k e .

G. Bandte, tlber Korrosionstersuche mit Eraftstoffen. Priifungsverss. nach zwei 
verschiedenen Methoden zeigen, daB Gemische von Kraftstoffen sich gegen Metalle 
nicht immer verhalten wie ihreKomponenten; daB die Korrosionsfragc fiir (A.-haltige) 
Betriebsstoffe eine reine Frage des jeweils verwandten Werkstoffs ist, A. bei 
FeuclitigkeitsausschluB keine anomale Rostbldg. bedingt. Fiir exakte Beurteilung 
reichen Schnellmethoden nicht aus u. sind Dauerverss. unumganglich. Ais Anti- 
korrosionsmittel kommen die Na- u. einige NH3-Salze bestimmter organ. Sauren in 
Betracht. (Erdól u. Teer 5. 639—41. 15/12. 1929. Berlin.) B o r n s t e in .

Karl Hiege, Korrosionsscliutz bei Eleklronmełall. Besprechung der Stoffe, denen 
gegeniiber sich Elektronmetall korrosionssicher verhalt. Um das Metali auch gegeniiber 
den Sauren u. Salzen korrosionssicher zu machen, dio mit Mg 1. Salze bilden, eignet 
sich ein kleiner Zusatz von Mn. Im iibrigen muB man sich mit Oberfliichenschutz 
begmigen. Besprechung der fiir verschiedene Verwendungszwecke geeigneten Anstriche 
u. Lacke sowie der zur Verbesserung der Haftfahigkeit anwendbaren Beizverff. Ais 
Grundierungsmittel eignet sich TitanweiB in hohem Grade. Ferner sind Kunstliarz- 
lacke, wie Bakelite bzw. Neoresit ais guter Schutz sehr zu empfehlen. (Metali-Wirt- 
schaft 9 . 361—62. 25/4. 1930.) E d e n s .

T. J. Maloney, Anstrićhpraxis in der Stalilinduslrie. (Blast Furnace Steel Plant 
17. 1801-—04. Dez. 1929. The New Jersey Zinc Co.) SiEBERT.

P. Hdfer, Lager- und Fiillversuche mit Brom in Eisengefapeii. Angreifbarkeit 
von EisengefaBen durch ungetrocknetes sowie durch mit konz. Cliromschwefelsaure 
getrocknetes Br. Es ist kein wesentlicher Unterschied zwischen getrocknetem u. un- 
getrocknetem Br festzustellen, so lange es sich um gel. W. handelt. In  Br physikal. 
fein verteiltes W. dagegen greift das Eisen an. Daher sollen die GefaBe nach dem 
Entleeren oder Fiillen móglichst sofort wieder geschlossen werden, run feuchte AuBen- 
luft fernzuhalten. Die Korrosion der EisengefaBe ist an der Offnung am starksten. 
GróBere GefaBe sind geeigneter fiir den Transport von Br ais kleinere. (Mitt. KaH- 
Forschungs-Anst. 1930. 119—21. Berlin.) E d e n s .

Allgemeine Elektrizitatsgesellschaft, Berlin, Verfahre.ii zum Schmelzen von 
MetaUen im elektrischen Lichtbogen mit SchutzatmospMre, insbesondere zum Licht- 
bogenschweiBen, dad. gek., daB die Schutzatmosphare aus Ar besteht oder Ar ent
halt. — In  den Unteranspruchen wird die Beimischung von H 2 oder N 2 zum Ar emp- 
fohlen. Die Menge an Ar soli 3—5% betragen. Durch den Ar-Zusatz wird die Ziind- 
spannung des Liehtbogens so weit herabgesetzt, daB die bei n. SchweiBapp. ubliche 
Leerlaufspannung von 60 Volt zur Ziindung ausreicht. Trotz dieser Herabsetzung 
der Zundspannung soli die Lichtbogenspannung dieselbe wie in reinem H 2 bleiben. 
(D. R. p. 496 337 Kl. 2 1 h vom 25/7.1927, ausg. 17/4.1930. A. Prior. 25/6.
1926.) Ge is z l e r .
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Fried. Krupp Akt.-Ges., Deutschland, Eisensiliciumlegierungen. Dio Eig. der 
Eisensiliciumlegierungen mit wenigstens 10% Si (u. etwa 0,6% C) grobe Krystalle zu 
bilden u. desbalb bruchig zu sein, wird durch Behandełn ihrer Schmclzen mit einem 
stark wirkenden Desoxydationsmittel, vorzugsweise Al, u. Entgasen (durch Bewegen 
oder Erhitzen im Vakuum) beseitigt. Legierungen dieser Art, welche 0,1—20% Mo 
enthalten, von denen ein Teil durch Cr ersetzt sein kann, sind gegen HC1 bestandig. 
(F. P. 678 708 vom 18/7. 1929, ausg. 3/4. 1930. D. Prior. 23/7. 1928.) K u h l in g .

International General Electric Co., Frankreich, Schmiedbares GuPeisen. WeiG- 
eisen wird etwa 4 Stdn. bei etwa 1000° erhitzt, dann die Temp. auf 700—750° gesenkt, 
das Metali je nach dem gewiinschten Grade yon Zugfestigkeit kiirzere oder langere 
Zeit (bis zu 36 Stdn.) bei dieser Temp. erhalten u. dann in geeigneter Weise, z. B. in 
Luft gekuhlt. Es ist zweckmaBig, wahrend des Erhitzens bei 700—750° die Erhitzungs- 
tempp. mehrmals um kleinere Betriige zu erhóhen oder zu vermindern. Voriiber- 
gehendc starkere Temperaturschwankungen bewirken Abkiirzung des Verf. (F. P. 
678438 vom 16/7. 1929, ausg. 24/3. 1930. A. Prior. 16/7. 1928.) K u h l in g .

Kastenhuber & Lehrfeld, New York, iibert. von: John E. Woodward, Brooklyn, 
V. St. A., Osmiumlegierungen. Zu 25 Tin. geschmolzenem Ni oder Co werden 75 Tle. 
W oder Mo zugegeben u. die M. auf etwa 1900° erhitzt, wobei yollstandige Lsg. der 
Bestandteile ineinander eintritt. 15—30 Tle. dieser Legierung werden mit 70—85 Tin. 
Os zusammengeschmolzen. Die Erzeugnisse sind nicht bruchig, wie reines Os, sehr 
hart, glattbar u. eignen sich zur Herst. von Goldfederspitzcn. Die Festigkeit der Le
gierungen wird durch Zusatz von P t erhóht. (A. PP. 1753161 u. 1753162 vom

Alfred Ricard, Frankreich, Lagermelalle. Gcschmolzenen Legierungen von z. B. 
83— S8%  Cu, 3— 5% Si, 8— 10%  Ni u. 1— 2%  Fe werden etwa 30— 60%  Pb bei- 
legiert. Die fertige Legierungsschmelze lafit man unter einer Decke von Glas, Holz- 
kohle, Sand o. dgl. erkalten. Die Legierungen sind hinsicktlich Festigkeit, Elastizitat, 
Gefiige usw. den bekannten Lagermetallen iiberlegen. (F. P. 678 862 vom 22/7. 1929, 
ausg. 5/4. 1930.) K u h l in g .

J. B. Durand, Marseille, GufSformen. Sand u. Zement werden miteinander u. 
mit soviel W. gemischt, daB eine abbindungsfahige, aber nicht breifórmige M. ent- 
steht. Diese wird ohne starkeren Druck geformt, erhitzt u. gegebenenfalls mit einer 
Schicht von Kalk- oder Aluminiumzement uberzogen. (E. P. 319 777 vom 23/9.
1929, Auszug veroff. 20/11. 1929. Prior. 29/9. 1928.) K u h l in g .

Albert stahn, Deutschland, Gasdichte G-uPfonnkeme. Die Oberflachen der vorzugs-
weise aus Quarzsand bestehenden Formkerne werden mit der Lsg. eines anorgan. Stoffes 
impragniert, welcher, wie H 3 B03, H 3P 0 4 o. dgl., unterhalb der GuBtemp. schm. oder 
mit einem aus einem feuerfesten Stoff, z. B. fein verteiltem Ton, einem unterhalb der 
GuBtemp. schm. Stoff (H3B03, H3 P 0 4 o. dgl.) u. W. bestehenden Brei uberzogen. (F.P. 
678 821 vom 22/7. 1929, ausg. 4/4. 1930. D. Prior. 16/4. 1929.) K u h l in g .

Robert Cambier und Marcel Cambier, Frankreich, Zementierungsgemische. 
Kohlekórnchen werden mit Lsgg. von organ. Salzen des Ba oder anderen BaĆ03 bilden- 
den Stoff en beladen u. gegliiht. Die entstandenen Gemische von BaC03 u. Kohle 
trennen sich nicht durch mechan. Einww. (F. P. 678 506 vom 17/7. 1929, ausg. 25/3.
1930.) K u h l in g . 

Rudolf Auerbach, Probstdeuben, und Wilhelm Steinhorst, Leipzig-Gohlis,
Behandlung von Metallen und Legierungen, die nicht in Dralitform liergestellt werden 
konnen, zwecks Verwendung zu Mełalluberzugen durch Aufstdubung, 1. dad. gek., daB 
die Metalle, Metallgemische oder Legierungen in Pulverform mit einem Bindemittel 
gemischt u. aus der Mischung Faden oder Bander hergestellt werden. 2. dad. gek., 
daB auch C ais Legierungsbestandteil des aufgestaubten Metalles der Mischung bei- 
gegeben wird. — Das Verf. eignet sich besonders fiir die Verarbeitung von Cr. Ais 
Bindemittel werden genannt Lsgg. von Leim, Gelatine o. dgl. (D. R. P. 469 358 
KI. 75c vom 8/3. 1928, ausg. 1 0 / 1 2 . 1928.) D r e w s .

Rudolf Appel, Deutschland, Verchromen. (Teilref. nach Oe. P. 116 355; vgl.
C. 1930. I. 2966.) Nachzutragen ist: Den zweckmaBig etwas Fremdsaure, vorzugs- 
weise H 2 SO.„ enthaltenden Elektrolytbadern werden an Stelle oder neben Jodaten 
ein oder mehrere Borate, vorzugsweise Na,B4 0 7 zugesetzt. (F.P. 678157 vom 20/7.
1927, ausg. 19/3. 1930. D. Prior. 21/7. 1926.) K u h l in g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Herstellung von 
Platiniiberziigen, dad. gek., daB man die zu uberziehenden Stoffe in einer Atmosphare

19/12. 1927, ausg. 1/4. 1930.) K u h l i n g .
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von fliichtigon Pt-Verbb. auf holiere Tempp. erhitzt. Ais fliichtige Pt-Verb. wird 
Carbonylplatinchloriir verwendet. (Zeichnung.) (Ung. P. 96 525 vom 17/8. 1927, 
ausg. 15/10. 1929. Holi. Prior. 14/10. 1926.) G. K o n ig .

Charles Boulanger, Frankreich, SchutzschicJiten auf Aluminium, Magnesium oder 
ihren Legierungen. Die gegen Salzwasser, Atmospharilien oder iihnliche Stoffe zu 
schutzenden Metallo werden in sd. wss. Lsgg. eingctaucht oder bei der Elektrolyse 
von Lsgg. mittels Gleich- oder Wechselstromes ais Anoden geschaltet, welche Alkali- 
salze von Yanadin-, Molybdśin-, Wolfram-, Titan-, Mangansaurc u. dgl. sowie geringe 
Mengen Atz- oder kohlensaures Alkali enthalten. (F. P. 679 011 vom 10/11. 1928, 
ausg. 8/4. 1930.) K u h l in g .

Andre Beurdeley, Frankreich, Schutz icm Metallen vor Atmospharilien, See- 
wasser u. dgl. Die zu schutzenden Metalle werden mechan. gereinigt u. dann mit festen 
oder halbfesten KW-stoffen, zweckmaCig Mischungen von Paraffin, Vaselin, Lanolin
0. dgl., gehartoten Olen u. gegebenenfalls festen Fettsiiui-en, wie Stearin- u. Palmitin-
saure, bedcckt. (F. P. 678 975 vom 21/11. 1928, ausg. 7/4. 1930.) K u h l in g .

[russ.] Ssemjen Nikolajewitsch Wankow, Pcrliteisen, ein neues Metali fiir den Maschinenbau.
Moskau: Technischer Staatsverlag 1930. (108 S.) Rbl. 1.60.

IX. Organische Praparate.
A. Dubosc, Die Fabrikation kunstliehen Camphers aus Terpentinol. Zusammen- 

fassende Abhandlung iiber die Enfcw. der Fabrikation kiinstlichen Camphers. (Moniteur 
Produits chim. 12. 3—5. 15/4. 1930.) J u n g .

Guido Lazzarini, Elektrolytische Mctliode zur Herstellung des Jodoforms. Vf. 
beschreibt die vcrschiedenen Methoden zur Herst. des Jodoforms, u. kommt zu dom 
SchluB, daB die elektrolyt. Methode zur fabrikator. Herst. die giinstigstc ist, da sio 
einfaeli ist, u. eine Warc liefert, die keiner weiteren Reinigung mehr unterworfen werden 
muB. Man unterwirft eine alkal. wss. Lsg. von K J  in Ggw. von A. oder Aceton der 
Elcktrolyso. Die Stromausnutzimg ist mit Aceton etwas besser ais mit A., was aber 
bei dem verhaltnismaBig hohem Preise des Fertigprod. nur eine ganz untergeordnete 
Rolle spielt. AuBordem ergibt dio Elektrolyse mit A. ein noch reineres Prod. Ais Anodo 
benutzt man bis jetzt Platin, es scheint jedoch, daB Ersatz durch cin billigeres Metali 
nicht unmoglich ist. (Industria chimica 4. 771—73. Sept. 1929.) W e i s s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung fliissiger Kolilen- 
wasserstoffe aus Olefinen durch Erhitzen in Ggw. von Katalysatoron, die aus Legierungen 
des Au, Ag, Cu, Sn, Bronze, Mn-Cu oder aus verzinnten, vorzinkten, alitierten oder 
chromierten Metallen bestehen, z. B. aus Fe oder Cu, die mit den yorgenannten Metallen 
iiberzogen sind. Man leitet z. B. stiindlich 2,2 1 C2 / / 4 durch ein innen verzinktes 
i ’e-Rohr, das auf 800° erhitzt ist. Man erhalt bei einem Durchgang aus 100 g Gas 
37 g einer FL, von der 70% <T 200° sieden. Das Kondensat enthalt etwa 5% Teer 
u. das austrotende Gas etwa 45% CHX. Der Teer enthalt Naphihalin u. Antliracen. 
Auch bei langerer Betriebsdauer tritt keine Kohleabscheidung oin. (F. P. 35190 
vom 13/4. 1928, ausg. 17/12. 1929. D. Prior. 27/5. 1927. Zus. zu F. P. 626 117; C. 1928.
1. 777.) D e r s in .

General Motors Corp., Detroit, V. St. A., Verfahren zur Herstellung von Alkyl- 
verbindungen des Bleis. (D. R. P. 495 533 KI. 12 o vom 23/8. 1923, ausg. 10/4. 1930. 
A. Prior. 19/5. 1923. — C. 1926. I. 227 [E. P. 216 083].) M. F. Mu l l e r .

Consortium fiir elektrochemische Industrie, ubert. von: Willy O. Herrmann 
und Hans Deutsch, Miinchen, Herstellung von Acetaldehyd. (Can. P. 274219 vom 
11/10. 1926, ausg. 27/9. 1927. — C. 1928. I. 1229 [F. P. 623 665].) A l t p e t e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Ernst und 
Heinrich Lange, Hóchst a. M.), Darstellung ton Chloraceialdehydldsung. (D. R. P.
496 062 KI. 12o vom 23/10. 1927, ausg. 16/4. 1930. — C. 1930. I. 129 [F. P. 662 361,
E. P. 299 319].) SCHOTTLANDER.

Elektrizitatswerk Lonza, Basel (Erfinder: Theodor Lichtenhahn, Visp., Emil 
Liischer und Heinrich Steiger, Basel), Metaldehyd. (Schwed. P. 64107 vom 1 2 / 6 .
1925, ausg. 15/11. 1927. D. Prior. 23/6. 1924. — C. 1927. I. 2945 [Schwz. P. 117 775] 
u. C. 1926. I. 2510 [F. P. 587 261].) M. F. Mu l l e r .
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I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Rudolf Wietzel
Ludwigshafen a. Rk.), Herslellung von Alkylformiaten. (D. R. P. 495 935 KI. 12o 
vom 26/8. 1924, ausg. 15/4. 1930. — C. 1926. I. 3628 [A. P. 1 572 698]. II. 2846 
[E . P. 252 848].) S c h o t t l a n d e r .

Karl Schollkopf, Dusseldorf-Oberkassel, Herslellung von Toluol und Propylen, 
aus Gymol. (A. P. 1747604 vom 28/2. 1929, ausg. 18/2. 1930. D. Prior. 12/3. 1928.
— C. 1930. I. 130 [D. R. P. 483 640].) D e r s i n .

General Anilinę Works, Inc., New York, ubert. von: Arthur Zitscher und 
Wilhelm Seidenfaden, Offenbach a. M., Herslellung von Allcalisalzen der Nilrosoamine. 
(A. P. 1724 062 vom 16/12. 1927, ausg. 13/8. 1929. D. Prior. 31/12. 1926. — C. 1930.
I. 2007 [F. P. 646359].) U l l r ic h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Mercurierte aromatisclie 
Kohlenwassersloffe. Beim Erkitzcn von Bzl. mit Hg-Acetat oder mit HgO u. Eg. in 
Ggw. einer geniigenden Menge eines indifferenten Lósungsm. vom Kp. oborhalb 150° 
auf Tempp. yon 130—-135° entsteht Phenylqueeksilberacetat. Ais Lósungsm. dient 
z. B. 1,2-Dicklorbenzol. (E. P. 325 266 vom 15/11. 1928, ausg. 13/3. 1930.) M. F. Mir.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Fritz Giinther 
und Josef Hetzer, Ludwigshafen a. Rh.), Herslellung von alkylierten aromałischen 
Sulfonsauren oder dereń Salzen. (D. R. P. 493 875 KI. 12 o vom 31/1. 1925, ausg. 
12/3. 1930. — C. 1927. I. 182 [F. P. 608 949].) M. F. Mu l l e r .

„Esseff“ Chemische Industrie- und Handelsaktiengesellsehaft, Linz, Óster- 
reich (Erfinder: Franz Proschko), Darstellung von Dihalogeniden aroniatischer Sulfon- 
saureamide. (D. R. P- 494 802 KI. 12 o vom 28/2. 1925, ausg. 7/4. 1930. — C. 1928.
II. 2752 [Oe. P. 107 722].) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung eines basisclien
Phenolalkyldthers. Zu dem nach E. P. 288555; C. 1929. II. 2261 erhiiltlichen Prod. 
gelangt man auch auf folgende Weise: Die Na- Verb. des 2,6-Dimethoxy-4-allryl-l-oxy- 
benzols wird mit Atliylenbromid einige Zeit erhitzt, hierauf die M. dest., wobei der er- 
haltene 2,6-Dimethoxy-‘l-allylphenyl-o>-bromdthyldther ais farblose FI. iibergeht. Durch 
Erhitzen mit Diathylarinin wird das Br ausgetauscht. (Schwz. P. 136186 vom 4/4.
1928, ausg. 2/1. 1930. D. Prior. 11/4. 1927.) A l t p e t e r .

E. Merck, Chemische Fabrik, Darmstadt (Erfinder: Max Oberlin, Darmstadt), 
Uberfuhrung von Pseudo-l-phenyl-2-methylaminopropan-l-ol in n-l-Phenyl-2-methyl- 
aminopropan-l-ol, dad. gek., da(3 man die Pseudoverb. oder ihre Salze mit Cr03 be- 
handelt u. das auf diese Weise erhaltene, meist in Mischung mit unveranderter Pseudo- 
verb. befindliche l-Phenyl-2-methylaminopropan-l-on in bekannter Weise der Red. 
unterwirft. — Zu einer Lsg. der Pseudobase vom F. 118° in 10°/oig. H 2 S0 4 wird langsam 
unter Riikren eine Mischung von Na2Cr2 0 7 u. verd. H,SO,i zugesetzt, 3 Tage stelien 
gelassen, hierauf alkal. gemacht, mehrmals mit Chlf. ausgeschiittelt u. in die Clilf.- 
Lsg. die berechnete Menge HCl-Gas geleitet. Nach dem Abdest. des Chlf. im Vakuum 
erhiilt man Krystalle, die mit Aceton behandelt, abgesaugt u. getrocknet werden. 
Man erkalt so in guter Ausbeute ein Gemisch von etwa 80°/o Aminoketon u. Pseudo
base. Zur Red. schiittelt man das Hydrochloridgemisch in A. mit Ni-Katalysator 
u. H 2 bei 60—70°, bis 1 Mol. H 2 aufgenommcn ist, saugt ab, wascht mit A. u. verdampft 
im Vakuum. Aus dcm Ruckstand fallt man mit Oxalsaure das n-l-Phenyl-2-melhyl- 
aminopropan-l-ol, welches ais freie Base bei 73—74° schmilzt. — Man kann auch das 
HydrochloridderPseudoverb. mitwss. Cr03 -Lsg. oxydieren. (D. R. P. 495 534 KI. 12q 
vom 16/2. 1928, ausg. 8/4.1930.) A l t p e t e r .

Howards & Sons, Ltd., Ilford, J. W. Bladgen, Essex und W. E. Huggett, 
London, Darstellung von Menthol aus Rokmentkol, das aus Thymol, Mentkon, Piperiton, 
Pulegon etc. durch Hydrierung erhalten wurde, durch Umsetzung des Gemisches der 
isomeren Mentholc in dio sauren Ester von mehrbas. Sauren u. durch Waschen u. 
Krystallisation des Estergemisches, wodurch insbesondere die gesśitt. KW-stoffe ent- 
fernt werden. Die gereinigten Ester werden nachher verseift. Zur Veresterung dient 
insbesondere Phthalsaure oder -anhydrid. Zum Auswaschen dient insbesondere Cyclo- 
hexon, Methylcyclohexan, Dekahydronaphthalin, PAe. oder Petroleumdestillate. 
(E. P. 325 509 vom 19/11. 1928, ausg. 20/3. 1930.) M. F. Mu l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darstellung von alkylierten 
Naphtlialinen durck Einw. von Propylen oder dessen kóheren Homologen auf Naph- 
thalin oder dessen Deriw. in Ggw. eines Katalysators fiir F p. i e d e l -K r a f t s sche
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Rkk., wie A1C13, evtl. unter yermindertem Druck. (E. P. 295 990 Tom 1/8. 1928, 
Auszug yeroff. 17/10. 1928. Prior. 22/8. 1927.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a’. M., Hersłellung von Kohlenwasser- 
stojfen. Aromat, u. aliphat. Verbb., die eine Doppelbindung enthalten, werden mit 
Olefinen, die wenigstens 3 C-Atomo besitzen, in Ggw. yon hochporósen Hydrosilicaten, 
wie denen des Al u. Mg, z. B. Bleicherden, Floridaerde, Fullererde, kondensiert, wobei 
noch andere Kondensationsmittel, wie Metallhalogenide oder eine Olefin-AlCl3-Doppel- 
verb. zugesotzt werden kónnen. Auśgangsstoffe sind: Bzl., Naphihalin, Anthracen, 
Phenole, Tetrahydronaphihalin u. dgl. Ais aliphat. Verbb. sind besonders Edeleanu- 
extrakte geeignet. Dio Olefino konnon in ungereinigtem Zustande ais Ol- oder Grackgase 
yerwondet werden. C2H 4 wird nicht mit absorbiert, so daB das Verf. auch zur Darst. 
von C„Ht dienen kann. Man erhalt z. B. aus Naphthalin u. Propylen durch Einleit-on 
in eine h. Lsg. des ersteren in Dekahydronaphthalin oder Bzn. in Ggw. yon Fullererde 
T  eiraisopropylennaphtlmlin, aus Propylen u. m-Kresol ein Gemiseh von Propylkresyl- 
ather u. Propylenkresol. 2 weitere Boispiele. (E. P. 316 951 yom 6 / 8 . 1929, Auszug 
yeroff. 2/10. 1929. D . Prior. 4/8. 1928.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Darslellung eines Tliioathers 
der Anthrachinonreilie, dad. gek., daB man auf l-Diazoanihrachinon-2-carbonsaure
2,4,5-Trichlorthiophenol einwirken laBt. Die entstandene Anlhrachinon-1 -lhio-2',4',5'- 
trichilprphenyl-2-carbonsaure kann -iiber das Mg- oder Na-Salz gereinigt werden. 
(Schwz. P. 134281 vom 30/1. 1928, ausg. 1/10. 1929. D. Prior. 2/2. 1927. Zus. zu 
Schwz. P. 132613; C. 1929. II. 2732.) H o p p e .

General Anilinę Works, Inc., New York, V. St. A., ubert. von: Josef Haller, 
Wiesdorf a. Rh., Darstellung von Isatinen der Naphtltalinreihe. Zu dem Ref. nach
D. R. P. 448 946; C. 1927- II. 2228 ist nachzutragen, daB das G,9-Dichlor-l,2-naphth- 
isatin, aus Eg. dunkelrote Nadeln, bei 275—276°, u. das 9-Chlor-4-brom-l,2-naphthisatin 
bei 297° schm. (A. P. 1754098 vom 29/11. 1926, ausg. 8/4. 1930. D. Prior. 3/12. 
1925.) S c h o t t l a n d e r .

C. H. Boehringer Sohn, Nieder-Ingelheim a. Rh., Iierstellung von Dihydromorphin 
dad. gek., daB man Tetrahydrothebain mit entmethylierend wirkenden Mittehi be- 
handelt. — Durch Hydrierung yon Tliebainhydrochlorid in CH3 0H  unter Zusatz yon 
etwas konz. HC1 mit Pt-Oxyd u. H 2 erhalt man ein Gemiseh verschiedener Prodd. 
Die Rk.-Lsg. wird alkal. gemacht u. ausgeathert; aus der alkal. Lsg. erhalt man nach 
Zusatz von NH 4C1 Dihydrothebain. LaBt man die iither. Lsg. auf Eis stehen, so scheidet 
sich ebenfalls Dihydrothebain aus. Nach Abtreiben des A. erhitzt man den Rtick- 
stand kurze Zeit mit HC1 zum Sieden, um noch yorhandenes Dihydrothebain zu hydro- 
lysieren. Die Base wird abgetrennt u. 1/ 2  Stde. mit uberschussigem NH 2 OH-HCI 
in wss. Lsg. erhitzt. Die Lsg. wird nochmals alkal. gemacht, mit A. extrahiert u. die 
letzten Spuren Dihydrotliebainonoxim aus dem A. mittels NaOH entfernt. Der A. wird 
getrocknet, abdest. u. so mit55%Ausbeute das Tetrahydrothebain (I) abgetrennt, dessen 
Pikrat bei 222° sehmilzt. — Erhitzt man I  mit 47%ig. HBr 21/„ Stdn. zum Sieden, 
dest. hierauf den grofiten Teil der HBr im Vakuum ab u. versetzt den Riickstand unter 
A. mit einer gesatt. K 2C03 -Lsg., so erhalt man mit quantitativer Ausbeute Dihydro
morphin, welches nach TJmkrystallisieren aus 50%ig- A. bei 155° sehmilzt. — 
Man kann auch das nach Abtrennen des Dihydrothebains u. Dihydrothebainons 
yerbleibende olige Hydrierungsprod. unmittelbar mit HBr behandeln. — Zur Darst. 
yon reinem I  kann man auch die Base in ather. Lsg. mit ather. HC1 behandeln 
u. das Hydrochlorid aus Spuren W. enthaltendem Aceton umkrystallisieren. Das so 
erhaltene Hydrochlorid liefert nach Zers. mit Alkali ein reines I  vom F. 83—84°. — 
Die Entmethylierung kann auch stufenweise erfolgen, indem man das im Hydrierungs- 
gemiseh yorhandene Dihydrothebain mit Hilfe mild wirkender Entmethylierungs- 
massen wie HC1 in Diliydrokodeinon uberfiihrt, worauf man dieses ais Osim abtrennt 
u. hierauf das unangegriffen gebliebene I mit HBr in Dihydromorphin yerwandelt. 
(E. P. 285 404 yom 28/1. 1928, Auszug yeroff. 12/4. 1928. D. Prior. 15/2. 1927. 
Schwz. P. 133944 yom 13/1.1928, ausg. 2/9. 1929. D. Prior. 15/2. 1927.) A l t p e t e r .

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Herbert C. Roberts, Fabrikalionsfehler, die durch Wasser verursacht werden. 

Es werden einige typ. Falle behandelt, wo infolge ungeeigneten W. Fehler beim Finishen
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u. Farben von Fertigfabrikaten aufgetretcn sind. (Textile World 77. 1756—57. 22/3.
1930.) B r a u n s .

H. Meyer, Das Fiirben von Wolle mit Kupenfarbstoffen. Vf. behandelt in einem 
Vortrag das Fiirben von Wolle mit Ilelindonfarbstoffen. (Amer. Dyestuff Reporter 19. 
237—42. 14/4. 1930. General Dyestuff Corp.) B r a u n s .

G. Raeman, Itote Farbstoffe fiir Wolle. (Vgl. C. 1930. I. 2970.) Angaben iiber
das Farben mit Supranolrot R, Lanasolrot G, Echtsiiurerot B, Neolan- u. ahnlichen 
Farbstoffen, Farben von Stiick u. losei* Wolle u. iiber Vigoureuxdruck. (Dyer Calico 
Printer 63. 385—86. April 1930.) S u v e r n .

Herbert Brandenburger, Die Fdrberei der Aceiatseide: Farbę und Olanz. (Vgl.
C. 1930. I. 2480.) In  Tabellen sind die Konstanten der wasserloslichen Acetatseiden- 
farbstoffe, der Dispersionsfarbstoffe fiir die Acetatseidefarberei, der Ionamine u. der 
Entwicklungsfarbstoffe zusammengestellt. Wahrseheinlich wird Farbstoff, der von 
Wolle u. Seide ziemlich hartniickig zuriickgehalten wird, nicht in der eigentlichen 
Fasersubstanz, sondern in lipoiden Begleitstoffen gelóst. (Kunstseide 12. 140—44. 
April 1930.) S u v e r n .

H. Brandenburger, Das Fiirben von Acetatkunstseide. (Vgl. C. 1930. I. 2480.)
Zusammenstellung von in- u. ausland. Patenten. (Jentgen’s Rayon Review 2. 122—25. 
Marz 1930.) S u v e r n .

—, Das Bedrucken von Kunstseidegeweben und Mischgeweben aus Kunstseide und 
Baumwolle. Das Atzen der fertigen Farbungen mit oxydierenden, reduzierenden, 
Hydrosulfit-, Sn-Salz u. Na-Stannit-, Zn-Staub- u. Glykoseatzen ist beschrieben. 
(Rev. univ. Soies et Soies artif. 5. 29-—31. 233—37. Febr. 1930.) S u v e r n .

Fuchs, Das Farben der Damenstrumpfe. Es wird das Farben von baumwollenen, 
kiuistseidcnen u. wollenen Damenstriimpfen behandelt. (Ztschr. ges. Textilind. 33. 
268—70. 16/4. 1930.) B r a u n s .

Walter Winkler, Das Farben von Filz. Es wird das Farben von Filz u. dafiir 
geeignete Farbstoffe der N a t i o n a l  A n i l i n ę  u. C h e m i c a l  C o m p .  beschrieben. 
(Dyestuffs 31. 41—42. Marz 1930.) B r a u n s .

H. H. Morris, Herstełlung und Anwendung von Lithopone. (Vgl. C. 1930.1. 3106.) 
Erprobung der Lithopone nach Farbę, Farbkraft, Ólabsorption, Konsistenz, Feinheit 
u. Gefiige. Lithoponetypen u. ihre Verwendung. LithoponeauBenfarben. (Paint, 
Oil chcm. Rev. 89. No. 16. 13—14. 21. 17/4. 1930. Newark, N. J.) K o n ig .

F. Kułrne, Erfahrungen beim Herstellen der Farbstoffe durch Kuppeln. I. bis
III. Mitt. Vf. bespricht die techn. Herst. des Pararots, des Litholechtscharlachs (Helio- 
echtrot oder Hansarot), des Litholrots, des Pigmentrots (Croceinscharlach 3 B) u. des 
Heliobordeaux B  L, sowie ihre Echtheitseigg. u. anstrichtechn. Bedeutung. (Farbę u. 
Lack 1930. 122. 134. 147. 12/3.) , S ie b e r T .

Kenneth Mac Kenzie, Indigo. Nach einem kurzeń Oberblick iiber die Geschichte 
des Indigo, vergleicht Vf. den natiirlichen u. kiinstlichen Indigo u. beschreibt die Farbe- 
verff. unter Verwendung dor von, der N a t i o n a l A n i l i n o u .  C h e m i c a l C o m p .  
hergestelltcn National Indigo NAC Pastę. (Dyestuffs 31. 33—38. Marz 1930.) B r a u n s .

Wi. Ostwald, Katalyse in der Malłechnik. Unter Hinweis auf C e n n in i s  Ver- 
besserung dor EiwciCfarben durch das Yerdauungsferment der Feigenmilch wird die 
neuere Methode der Herst. von kaltfl. Leim durch Zusatz von HN0 3 oder Chloralhydi'at 
besprochen. Letzteres setzt den Schmclzpunkt der Leimgallerte herab, ebenso wirken 
dio Abbaustoffo des Leims bei der Hydrolyse durch H- oder HO-Ionen oder Ver- 
dauungsfermente. (Ztschr. angew. Chem. 43. 348—49. 26/4. 1930. GroCbothen
i. Sa.) K o n ig .

W. F. Harrison, Der Gebrauch und der Miflbrauch von Trockenstoffen. Yf. bespricht 
dio yerschiedonon Arten von Trockenstoffen u. ihre richtige Anwendung. Dabei ist 
folgendes zu beachten: Das Trocknen von Druckfarben findet durch Eindringen oder 
durch Oxydation statt, verschiedene Arten von Trockenstoffen diirfen nicht gemischt 
werden, zimel Trockenstoff verursacht Schwierigkeiten, die Wirksamkeit eines Trocken- 
stoffes kann nicht auf Grand der Bldg. einer oberflachlichen Haut beurteilt werden, 
sondern nur durch den prakt. Vers. mit Druckfarben u. verschiedenen Mengen Troclcen- 
stoff. (Amer. Ink Makcr 8 . 21—23. Marz 1930. California Ink Comp.) B r a u n s .

A. Vila, Uber die industriellen Anstrichfarben. Vorbereitung der Verss. u. der 
Fassadenfarben. Zus. der 1. u. 2. Anstriche in Tabellen. Verteilung der Farben auf 
der Hausflaehe. Tabellar. Zusammenfassung der Ergebnisse. Bemerlcungen uber 
die Anbringung der Anstrichc: Handaufstrich, mit der Pistole L e b a r o n ,  mit
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dem App. S o 1 i d o r. Oberflachendeekung mit Tabelle. (Recherches et Inventions
11. 101—10. April 1930.) K o n ig .

A. Bresser, PrakUsche Methoden zur Hersłellung von Schutzanstrichen. Auf-
zahlung u. Beschreibung einiger deutscher Patente fiir Rostachutzanstriche. (Induatria
cliimica 4. 873—74. Okt. 1929.) W e i s s .

Arthur B. Portman, Ein Trockenfarbenindex. Vf. achlagt eine Methode zur 
Klasaifizierung der Trockenfarben auf Grund ihrer baa. Eigg. vor. (Amer. Ink Maker 8. 
25—26. Marz 1930.) B r a u n s .

R. Dutron und G. Dixmier, Laboratorium-sanordnung zur Priifung von Metall- 
fimissen 'und -anstriclifarben. Untera. iiber die Korroaion yon Leichtlegierungen, 
wie Duraluminium. Beachreibung einea App., mit dem der elektr. Strom gemeaaen 
wird, der die unter Stempeldruck atehende, beatriekene Vera.-Platte durch. eine 
Kochaalzlag. paaaiert. Mit Schaubildern von Vera.-Ergebnissen. (Ann. Chim. analyt. 
Chim. appl. [2] 12. 98—105. 15/4. 1930.) K o n ig .

Sepp Wundshammer, Das Problem des Bleies. Krit. Betraehtung dea Wertea 
der wiaaenschaftlichen chem. Analyae von Blei u. aeinen graph. Legierungen fiir den 
Maachinenaetzer u. Stereotypem*. (Ztschr. Deutachl. Buclidrucker 42. 212—13. Marz
1930.) _______________  D u s i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M ., Oleinersalz fiir die Textil- 
industrie, beatehend aus den ungesatt. Fettsduren, die bei der Oxydation von Paraffin- 
KW-atoffen, von Wachaen etc. entstehen oder aus den Sauren, die aus diesen Ausganga- 
atoffen estrahiert werden. (F. P. 677 997 vom 8/7. 1929, ausg. 17/3. 1930. D. Prior. 
6 / 8 . 1928.) M. F. M u l l e r .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Winirid Hentrich, 
Wiesdorf), Farben von Estem und Alhern der Cellulose und ihrer Umwandlungsprodukte. 
(D. R. P. 495 620 KI. 8 m vom 27/2. 1926, auag. 9/4. 1930. — C. 1928. I. 757 [F. P. 
629 097].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Oskar Spengler, 
Neubabelaberg und Werner Miiller, Leipzig), Farben von Acetatseide. (D.R. P. 
495 619 KI. 8 m vom 16/8. 1925, auag. 9/4. 1930. — C. 1927. II. 3082 [F. P. 
619 329].) F r a n z .

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Baael, Schweiz, Hersłellung von gefdrbten 
Effektfaden. Man farbt die pflanzliche Faser mit solchen Azo-, Polyazo-, Stilben-, 
Schwefel- oder Kiipenfarbatoffen, die aiiureecht u. unl. in Eaaigsaure oder Essigaiiure- 
anhydrid aind u. keine acetylierbare jSTH2-Gruppc enthalten, u. behandelt dann mit 
Acetylierungamitteln nach den Verff. der E. PP. 280493, 314913 u. 323500. Ein mit 
Chloramingelb FF (Colour Index 814) gefarbtea Baumwollgarn wird mit einer Miachung 
aua 14% Essigaaureanhydrid, 80% Essigsaure u. 6 %  ZnCl2 bei 35° acetyliert. Die 
so erhaltene Monoacetylcelluloae schmutzt beim Kochen u. Waaehen mit verwebte 
Baumwolle nicht an. Ein mit Chlorantinechtrot 7 BL (Colour Index 278) gefarbtea 
merceriaiertea Baumwollgarn wird in iihnlicher Weise acetyliert, das erhaltene Garn 
wird durch subatantive Farbatoffe nicht mehr angefiirbt. Ein mit Thional Schwarz T  
(Colour Index 978) auf Copsen gefarbtes Garn wird auf dem App. mit einer Acetylierungs- 
miachung behandelt u. dann gewaachen u. getrocknet. Ein mit Indanthrenblau GCD 
(Colour Index 1113) gefarbtes abgekoehtea Baumwollgarn wii-d acetyliert; es wird dann 
nicht mehr durch aubatantive Farbstoffe gefarbt. (E. P. 324680 vom 31/7. 1928, 
ausg. 27/2. 1930. Zus. zu E. P. 280493; C. 1928. I. 1096.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hugo Schweitzer, 
Wiesdorf), Erzeugung blauer Farbungen auf der Faser. (D. R. P. 495 621 KI. 8  m vom 
17/2. 1927, ausg. 9/4. 1930. — C. 1928. I. 3115 [E. P. 285 442].) F ra n z .

British Celanese Ltd., London, George Holland Ellis und William Bertram 
Miller, Sponton b. Derby, Erzeugung von Weifi- oder Buntreserven unter Anilinseliwarz 
oder ahnlichen Oxydationsfarben. Man bringt auf das Gewebe, insbesondere aus Celluloae- 
eatern oder -athern, nach Muster Stoffe auf, die die Oxydation verhindern oder Oxy- 
dationamittel. Man klotzt z. B. ein Gewebe aus Celluloseacetatseide mit einer Lsg. 
von NaC103, trocknet u. bedruckt mit einer wss. Pastę aus Gummi arabicum, NaOH 
u. Na-Formaldehydaulfoxylat, trocknet u. klotzt mit einer was. Lag. aus p-Amino- 
diphenylamin, Anilin, CH3 OH, Eg., Milchaaure, Cuprichlorid, Gummi arabicum u. 
W.; nach dem Trocknen wird gediimpft gewaschen u. geseift. Man erhalt weiCe Muater 
auf Bchwarzem Grund. Man trankt ein Gewebe aus Celluloaeacetataeide mit einer
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Lsg. von NaC103, trocknet u. bedruckt mit einer Pastę aus Gummi arabicum, Ciba- 
seharlach G, NaOH, Soda, CH3 OH, W., Hydrosulfit u. Na-Formaldehydsulfoxylat, 
nach dem Trocknen wird gedampft u. dann mit der Anilinschwarzlsg. geklotzt, getrock- 
net, gedampft, gespiilt u. mit einer Natriumperborat enthaltenden Seifenlsg. geseift; 
man erhalt ein S eh a rlach m u ste r auf Schwarzem  Grund. Man trankt ein Gewebe aus 
Celluloseacetatseide mit einer Lsg. von Natriumbichromat u. trocknet, hierauf bedruckt 
man mit einer Pastę aus Gummi arabicum, W., NaOH, Natriumformaldehydsulfoxylat, 
trocknet u. klotzt m it einer Lsg. von p-Phenylendiamin, NH 4 C1 u. Natriumformaldehyd- 
sulfoxylat, man erhalt weiBe Muster auf braunem Grund. (E. P. 324 683 vom 24/8.
1928, ausg. 27/2. 1930.) F r a n z .

British Celanese Ltd., London, George Holland Ellis und William Bertram 
Miller, Spondon b. Derby, Erzeugung von Mustem auf Geweben usw. Man behandelt 
die auf das Gewebe aufgebrachten Aminę ortlich mit Atzen oder reservierend wirkenden 
Stoffen, wonaeh die Aminę nicht mehr diazotierbar sind, diazotiert u. entwickelt; 
der Entwickler kann mit den Aminen gleichzeitig aufgebracht werden, so daB das 
Diazotieren u. Entwickeln in einem Arbeitsgange ausgefiihrt werden kann. Ais Atzen 
oder Reserven verwendet man Oxydationsmittel, wie Chlorate, Chromate oder Red.- 
Mittel, wie Formaldehydsulfoxylate. Zur Erzeugung von Buntatzen setzt man den 
Atzen Farbstoffe zu, die der Atze widerstehen. — Man behandelt ein Gewebe aus 
Celluloseacetatseide mit einer w'ss. Dispersion von p-Nitro-o-anisidin bei etwa 80°, 
nach dem Waschen wird getrocknet. Hierauf bedruckt man mit einer Misehung aus 
Gummi arabicum, Al2 (SO.I)3, NaC103, Kaliumferricyanid u. W., trocknet u. dampft 
dann mit einer angesauerten Lsg. von NaNOo diazotiert, gut gewaschen u. mit 2,3-Oxy- 
naphthoesaure entwickelt, nach dem Spiilen u. leichten Seifen wird in der iiblichen 
Weise fertig gemacht, man erhalt weiBe Muster auf tiefrosa Grund. Man behandelt 
ein Gewebe aus Celluloseacetatseide mit einer unter Zusatz des Na-Salzes der Ricinus- 
ólsulfosaure hergestellten Dispersion von Dianisidin bei S0°, wascht, trocknet u. be
druckt mit der Atzpaste, trocknet, dampft, diazotiert u. entwickelt mit 2,3-Oxynaphthoe- 
saure, man erhalt weiBe Muster auf tiefblauem Grund. Bei Verwendung von Amino- 
azotoluol ais diazotierbares Amin erhalt man wcifie Muster auf blaurotem Grund. 
Beim Behandeln von Celluloseacetatseide mit o-Methoxybenzolazo-l-naphthylamin in 
Misehung mit Naphthol AS-BS’ erhalt man weiBe Muster auf marineblauem Grund. 
Bedruckt man ein mit einer wss. Dispersion von Dianisidin yorbehandeltes Gewebe 
aus Celluloseacetatseide mit einer wss. Pastę aus Gummi arabicum, A12(S04)3, NaC103, 
Na2Cr2 0 7 u. Kaliumferricyanid, trocknet, dampft, diazotiert u. entwickelt mit 2,3-Oxy- 
naphthoesaure; man erhalt griine Muster auf tiefblauem Grund. Man bedruckt ein 
mit einer wss. Dispersion von Aminoazotoluol behandeltes Gewebe aus Celluloseacetat 
mit einer wss. Druckpaste aus Gummi arabicum, ZnO, Anthrachinon, Glycerin, Formusol 
u. W., trocknet, dampft, diazotiert u. entwickelt mit 2,3-Oxynaphthoesaure, man 
erhalt weiBe Muster auf blaurotem Grunde. Verwendet man an Stelle des Aminoazo
toluol p-Dimethylaminobenzolazo-l-naphthylamin, so erhalt man weiBe Muster auf 
Schwarzem Grunde. Bedruckt man ein mit einer wss. Dispersion von Dianisidin be
handeltes Gewebe aus Celluloseacetatseide mit einer Pastę aus Gummi arabicum, 
Durindonrot Y (Colour Index Nr. 1226) NaOH, CH3 OH, Soda,' Anthrachinon, Na- 
Hydrosulfit u. Formusol, trocknet, dampft u. entwickelt nach dem Diazotieren mit 
2,3-Oxynaphthoesaure, so erhalt man rote Muster auf marineblauem Grunde. Man be
handelt ein Gewebe aus Celluloseacetatseide u. Viscosekunstseide mit einem Bade 
aus Diazaminbordeaux B u. dispergiertes Aminoazotoluol, trocknet u. bedruckt mit 
einer Druckpaste aus Gummi arabicum, ZnO, Anthrachinon, Glycerin, Formusol 
u. W. nach dem Trocknen u. Dampfen diazotiert man u. entwickelt mit 2,3-Oxy- 
naphthoesaurc, man erhalt weiBe Muster auf blaurotem Grund. Man behandelt ein 
Gewebe aus Celluloseacetatseide mit einer Misehung aus o-Methoxybenzolazo-l-naphthyl- 
Aniin u. Naphthol AS-BS u. bedruckt dann mit einer Pastę aus Gummi arabicum, 
Anthrachinon, Cibarot R (Colour Index Nr. 1229), Soda, NaOH, Na-Hydrosulfit, 
CH3 OH, Resorcin, Na-Formaklehydsulfoxylat u. W., nach dcm Trocknen u. Dampfen 
wird diazotiert, gespiilt u. geseift; man erhalt rote Muster auf blauem Grund. Man 
farbt ein Baumwollgewcbe mit Chlorazolschwarz BH u. bedruckt nach dem Trocknen 
mit einer Pastę aus Gummi arabicum, W., Anthrachinon u. Na-Formaldehydsulfoxylat. 
Nach dem Trocknen u. Dampfen diazotiert man u. entwickelt mit m-Pkenylendiamin; 
man erhalt weiBe Muster auf Schwarzem Grund. (E. P. 324 650 vom 29/9. 1928,
ausg. 27/2. 1930.) F r a n z .
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Ckemische Fabrik Kalk G. m. b. H. und Hermann Oehme, Deutschland, 
Zinkoxyd u. dgl. von rein weiBer Farbo wird durch Behandeln komplexer bas. Zink- 
ammoniumsalzc mit Lsgg. von Atzalkalien, Alkalicarbonaten odor -bicarbonaten ge
wonnen. ZweckmaCig erfolgt die Umsetzung innerhalb einer gesiitt. Lsg. yon Na^SO*. 
Zweeks volistandiger Entwasserung konnen die Erzeugnisse gegebenenfalls im Yakuum 
erhitzt werden. Die Erzeugnisse dienen ais FiiUstoffe fur Kautschuk u. ais Vulkani- 
sationsbeschleuniger. (F. P. 678 614 vom 9/11. 1928, ausg. 2/4. 1930.) K u h l i n g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfahren zur Darsłellung 
von Reduktionsprodukłen aus Kupenfarbstoffen und anderen reduzierbaren organisclien 
Verbindungen durch Behandlung derselben mit Metallen u. S0 2 oder sauren schweflig- 
sauren Salzen in Ggw. von organ. Basen in An- oder Abweseriheit von Verdiinnungs- 
mitteln u. dureh evtl. Acylierung der Red.-Prodd. wahrend oder nach der Reduktion. — 
In 50 Tle. Pyridin werden 10 Tle. S0 2 eingeleitet u. bei 15° 10 Tle. 5,5', 7,7'-Tetra- 
bromindigo u. G Tle. Cu-Pulver zugesetzt. Die M. wird unter LuftabschluB in einer 
Atmosphare von Leuchtgas, C02 oder eines anderen nicht oxydierenden Gases kurze 
Zeit bei 30° verruhrt. Die Lsg. ist dann goldgelb. Durch Zusatz von W. fallt die 
citronengelbe Leukoverb. aus. — In gleieher Weise wird Dimethozydibenzanthron 
mit S0 2 in Pyridinlsg. in Ggw. von Cu-Pulver reduziert, wobei eine rotę Lsg. erhalten 
wird, die das Leukoprod. enthalt, das evtl. mit Essigsaureanhydrid acetyliert wird. 
(F. P. 35 390 Tom 4/6. 1928, ausg. 8/3. 1930. D. Prior. 12/8. 1927. Zus. zu F. P. 
636223; C. 1929. II. 1080.) M. F. M u l l e r .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Erwin Hoffa und Erwin 
Thoma, Hóchst a. M., Herstellung von Azofarbstoffen. (A. P. 1 745 676 vom 24/2.
1928, ausg. 4/2. 1930. D. Prior. 2/3. 1927. — C. 1928.1. 3117 [E. P. 286274].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Hans Heyna, Hóchst a. M., 
Werner Kirst, Frankfurt a. M., Herbert Kracker und Karl Moldaenke, Hóchst a. M., 
Herstellung von Azofarbstoffen. (A. P. 1 746 652 vom 13/3. 1928, ausg. 11/2. 1930.
D. Prior. 21/3. 1927. — C. 1928. II. 395 [E. P. 287479].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Leopold Laska und 
Arthur Zitscher, Offenbach a. M., Herstellung von Azofarbstoffen. (A. P. 1 746 659 
vom 5/10. 1927, ausg. 11/2. 1930. D. Prior. 15/10. 1926. — C. 1928. II. 2065 [D. R. P. 
465433].) . F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New' York, iibert. von: Hugo Schweitzer, Wies- 
dorg b. Koln, und Wilhelm Neelmeier, Leverkusen b. Koln, Azofarbstoffe. (A. P. 
1749 677 vom 5/1. 1926, ausg. 4/3. 1930. D. Prior. 8/1. 1925. — C. 1926. I. 2974 
[E . P. 245765].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Hermann Wagner, Bad 
Soden am Taunus, Azofarbstoffe. (A. P. 1 749 681 vom 12/2. 1923, ausg. 4/3. 1930.
D. Prior. 24/2. 1922. — C. 1923. IV. 209 [E . P. 193866].) F r a n z .

Generał Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Richard Stiisser, Kóln- 
Deutz, Herstellung von Azofarbstoffen. (A. P. 1 750 067 vom 7/4. 1928, ausg. 11/3.
1930. D. Prior. 21/4. 1927. — C. 1929. I. 1620 [D. R. P. 469341].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Wilhelm Neelmeier, 
Levcrkusen, und Winfrid Hentrich, Wiesdorf b. Koln a. Rh., Herstellung von Azo
farbstoffen aus Aminoacylaminosalicyldiphenylsulfonen. (A. P. 1749 836 vom 5/11.
1926, ausg. 11/3. 1930. D. Prior. 13/1. 1925. — C. 1928. II. 1268 [E. P. 288788].) F r z .

Henry Dreyfus, England, Herstellung voni Azofarbstoffen zum Farben von Cellulose- 
acetatseide. (F. P. 675 465 vom 21/5. 1929, ausg. 11/2. 1930. E. Prior. 18/6. 1928. —
C. 1930. I. 2803 [E. P. 319308].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Winfrid Hentrich und 
Ludwig Zeh, Wiesdorf a. Rh., Herstellung von sauren Azofarbstoffen. (A. P. 1 746 939 
vom 25/2. 1927, ausg. 11/2. 1930. D. Prior. 1/3. 1926. — C. 1929. II. 660 [D. R. P.
476809].) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Richard Kirchhoff, 
Berlin-Lichterfclde, und Max Cantor, Berlin-Zehlendorf, Herstellung von Disazo- 
farbstoffen, insbesondere zum Farben erschwerter Seide. (A. P. 1 740 819 vom 12/5. 1926, 
ausg. 24/12. 1929. D. Prior. 15/5. 1925. — C. 1927-1. 2363 [D. R. P. 439518].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Hugo Schweitzer, 
Wiesdorf), Darsłellung von Farbstoffen, darin bestehend, daB man Azofarbstoffe aus 
diazotierter l-Naphthylamin-8 -carbonsaure iliren Deriw. u. Substitutionsprodd. mit 
wasserabspaltenden Mitteln behandelt. — Hierbei findet Wasserabspaltung aus der
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Carbonsaure u. der Azo- bzw. Hydrazogruppe in Peristellung u. RingschluB zu eiaem 
Fiinfring statt. — Man lcocht den Monoazofarbstoff l-Naphthylamin-8-carbonsdure — >■ 
Phenol mit Eg. u. Essigsaureanhydrid unter RiiekfluB, dor erhaltene Farbstoff farbt
Baumwolle aus der Kiipe grauoliv. Der Azofarbstoff l-Naphthylamin-8-carbonsaure---->-
f}-Naphthol liefert nach. analoger Behandlung oinen grau farbenden, der Azofarbstoff 
l-Naphthylamin-8 -carbonsaure — -> /3-Naphthylamin einen perlgrau farbenden Kiipen- 
farbstoff. (D. R. P. 496 340 KI. 22 e vom 25/11. 1927, ausg. 16/4. 1930.) F r a n z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Walter Duisberg, Lever- 
kusen b. Koln a. Rh., Winfrid Hentrich und Ludwig Zeh, Wiesdorf b. Koln, Her- 
stdlung von Anthrachinonfarbsłoffen. (A. P. 1 749 242 vom 16/1. 1926, ausg. 4/3. 1930.
D. Prior. 31/1. 1925. — C. 1926. II. 2949 [E. P. 246840].) F ran z .

General Anilinę Works, Inc., New York, iibert. von: Heinrich Neresheimer 
und Wilhelm Schneider, Ludwigshafen a. Rh., Herstellung von Kiipenfarbstoffen der 
Anthrachiiwnreihe. (A. P. 1 749 501 vom 9/11. 1927, ausg. 4/3. 1930. D. Prior. 15/11.
1926. — C. 1928. I. 1100 [E. P. 280492].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Werner Zerweck, 
Frankfurt a. M.-Fechenhoim), Herstdlung brauner Kupenfarbstoffe der Anthrachinon - 
reihe, dad. gek., daB man Anthryl-l-thioanthrachinon-2-carbonsaure durch Einw. 
von sauren Kondensationsmitteln in die entsprechenden Thioxanthone uberfuhrt. —
/3-Anthryl-l-thioanthrachinon-2-carbonsaure liefert beim Erwarmen mit PC1S in Tri- 
ehlorbenzol einen Farbstoff, der Baumwolle aus der Kiipe gelbbraun farbt. /?-Anthryl - 
l-thioanthrachinon-2 -carbonsaure erhalt man aus l-Chlorantlirachinon-2-carbonsaure 
mit p-Thioanthrol, Atzkali u. W. unter Einleiten yon N2. — Durch Kondensation 
von l-Chloranthrachinon-2-carbonsdure mit 2,6-Dimercaptoanthracen entsteht eine Di- 
carbonsaure, dio beim Erwarmen mit P013 u. Trichlorbenzol in das Dithioxanthon 
iibergeht, das Baumwolle aus der Kiipe gelbbraun farbt. (D. R. P. 496 078 KI. 22 b 
vom 29/4. 1928, ausg. 17/4. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Herstellung von uiasserloslichen 
Verbindungen von indigoiden Farbstoffen. Man kondensiert indigoide Kupenfarbstoffe,

die mindestens ein Stickstoffatom mit einem 
vertretbaren Wasserstoffatom enthalten, mit 
den Monosulfohaliden von Sulfobenzoesauren, 
vorteilhaft in Ggw. von organ. Basen; die 
neuen Verbb. gehen beim Behandeln mit Ver- 
seifungsmitteln, wie Alkalien, in die Ausgangs- 
farbstoffe iiber. — Man laBt Benzoesdure- 
m-sulfochlorid auf Indigo in Ggw. von Pyridin

I  SOjH Ś03H einwirken; es entsteht eine in W. 11. Verb. (I),
die beim Behandeln mit Alkalien in der Kalte 

unter Abspaltung des Saurerestes in Indigo iibergeht. In ahnlicher Weise behandelt 
man den Kiipenfarbstoff aus Dibromisatin-a-chlorid u. 1-Naphthol. (E. P. 324119 
vom 19/10. 1928, ausg. 13/2. 1930.) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Farblacke. Die Chinizarin- 
disulfosauren oder die Anthrachinon-l,4-aminooxydisulfosauren werden in iiblicher 
Weise verlaekt. Die Erzeugnisse sind violett, blaugriin usw. gefarbt, sehr rein u. von 
guter Lichteehtheit. (F. P. 678 536 vom 17/7. 1929, ausg. 25/3. 1930. D. Prior. 
31/7. 1928.) K u h l i n g .

Hermann Frenkel, Leipzig-Mólkau (Erfinder: E. W. Frenkel und A. Brust), 
Orundieranstrich. (Schwed. P. 62 984 vom 27/11. 1924, ausg. 10/5. 1927. D. Prior. 
21/12. 1923. — C. 1926. I. 248 [F. P. 589 877].) T i e h l .

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.
Aladin, Technologie des Latex. Ein tlberbliclc uber die Patentliteratur der letzten 

Jahre. (Gummi-Ztg. 44. 685—88. 27/12. 1929.) F r o m a n d i .
F. Harriss Cotton, Transparenter Kautschuk. Vor Einfiihrung der Vulkanisations- 

beschleuniger liefien in der Hauptsache nur die S2Cl,-Vulkanisation, der P e a c h e y -  
ProzeB u. spater das V uL tE X -V erf. ein transparentes Vulkanisat von begrenzter Starkę 
zu. Die meisten B 3 sehleuniger bedingen die Ggw. von ZnO ais Aktivator, das die 
Transparenz mehr oder weniger stark beeinfluBt. Die Ultrabeschleuniger, die ge- 
wóhnlieh schon etwas Zn enthalten, bediirfen in Ggw. von etwas S nieht unbedingt

XII. 1. 237
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dieses Aktiyators. Um die durch den ZnO-Gch. bedingte Undurchsiclitigkeit der 
Vulkanisate zu yermeiden, muB man 1. kolloidales ZnO in kleinen Mengen yerwenden;
2. durch Zusatz yon Stearinsaure (neben dem Fettsauregeh. des Rohkautschuks) das 
ZnO in eine lósliche Form iiberfiihren; 3. dąs Zn in Form einer lóslichen Zn-Seife, wie 
ż. B. Zinkstearat, einfiihren; u endlich. 4. an Stelle von Zn oder in Verbindung mit 
ihm einen anderen aktiyierenden Fiillstoff yerwenden, z. B. leichtes Magnesiumcarbonat, 
das die Transparenz auch in groBeren Mengen (bis 15 Gcw.-%) nicht wesentlich be- 
einfluBt, wenn es z. B. den yon Y tjTOKA T a n a k a  (Osaka, Kgl. chem. Forschungs- 
inst.) aufgestellten Priifungsbedingungen entspricht, die einen Refraktionsindex von
1,525 yerlangen. Einen guten transparenten Kautschuk liefert die Mischung; 100 heller 
Crepe, 2 Zn-Stearat, 2 Magnesiumcarb., 2 prac. S, 0,5 Yulcafor VI. Im Hinblick auf 
die relativ niedrigen Volumkosten transparenter Mischungcn u. unter Beriicksichtigung 
des derzeitigen niedrigen Rohkautschukpreises ist eine umfassendere Entw. in der 
Herst. transparenter Kautschukwaren anzustreben. (India Rubber Journ. 77. 867—69.
1929. London, Northern Polytechnic.) FROMANDI.

— , Verwendung von Kautsćhuklatex. Ausfiihrliche Beschreibung einiger Patente,
die die Technologie des Latex u. seine direkte Verarbeitung zum Gegenstand haben: 
Elektrische Niederschlagung yon Latex, eine Kork-Latexmischung fur Schuhsohlen, 
kiinstliche Darme usw. aus Naturseide, die mit einer Lsg. yon Latex in Verbindung mit 
Gelatine impragniert wird, Formartikel aus Latex, gasdichte Gewebe durch Behandlung 
mit einer Latex-Viscosemischung u. Schleifgegenstande aus Latex u. den entsprechenden 
Materialien. (India Rubber Journ. 81. Nr. 2. 67. 1/11. 1929.) FROMANDI.

Henry R. Minor, Ein neuer Vulkanisaticmsprozeli fiir Kautschukwaren in seiner 
Entwicklung. Der neue VulkanisationsprozeB, der sich fiir alle Kautschukwaren eignet, 
die bisher der HeiBluft- u. der Freidampfvulkanisation unterworfen -wurden, besteht 
darin, daB man zuerst einen Teil des erforderlichen Druckes bis zu einem vorher be- 
stimmten Werte mit Hilfe eines inerten Gases, z. B. C02, sich einstellen laBt u. nun 
die Gaszufuhr unterbindet, u. dann mittels Dampf yon dem gewiinschten Enddruck 
in der iiblichen Weise yulkanisiert. Das Verf. ist allgemein anwendbar, erweist sich in 
seiner Durchfuhrung ais einfach u. billiger ais die gegenwartige Methode u. gestattet 
u. a. eine Verkiirzung der Heizzeit um 25—50%. (Rubber Age [New York] 25. 613 
bis 614. Chicago, Liąuid Carbonic Corporation.) FroM A N D I.

Webster Ńorris, Alterungsverzdgerer fiir Kautschuk. tlbersicht iiber die Chemie 
u. Technologie der Antioxydantien Albasan, Antox, BLE, Neozone A, C u. D, Oxynone. 
Parazone, R u. H 50, Resistox, Stabilite, Stabilite Alba, Sun-Cracking u. Sunproof 
zur Verhinderung der Lichtrissigkeit u. VGB. (India Rubber World 82. 55—56. 1/4.
1930.) F e o m a n d i .

Fritz Hofmann, Fon der Kohle zum Kautschuk. Schilderung der Bemuhungen
des Vf. u. a n d e re r  F o rsch e r z u r  H e rs t .  v o n  k iin s tlich em  K a u tsc h u k . (P roceed . In t .
Conf. b itu m . Coal 1928. I .  119—24.) K r o e p e l i n .

Harlan A. Depew, Fortschritt im Auskleiden von SdurebeJidltem mit Kautschuk. 
An Hand eines techn. Beispiels wird das Auskleiden von Saurebehiiltem mit Kautschuk 
beschrieben, der trotz seines relativ hohen ZinkweiBgeh. hinsichtlich seiner prakt. 
Bewahrung ein durchaus befriedigendes Ergebnis zeitigte. Die angewandte Mischung 
setzte sich in der Hauptsache aus 50 Gewichtsteilen Kadox, 2 Teilen S u. ITeil Stearin
saure zusammen. Die einzelnen Lagen (ais Zwischenlage diente ein gummiertes Gewebe, 
wahrend eine benzol. Lsg. dieser Mischung die Zementunterlage bildete) wurden mit 
einer 10%ig. Lsg. eines fl. Ultrabeschleunigers bestrichen; die Vulkanisation erfolgte 
durch Fiillen des Behiilters mit W. u. Einleiten yon Dampf iiber Nacht. (India Rubber 
Journ. 81. Nr. 2. 69. 1/11. 1929. F r o m a n d i .

J. D. Fry und B. D. Porritt, Einleitende Untersucliungen iiber die Ursachen der 
Zerstorung von Ebonit unter dem Einflufi von Licht und Luft. Unter dem EinfluB von 
Sonnenlicht u. feuchter Luft treten beim Ebonit Oberflacheneffekte auf, die in der 
Hauptsache in einer Farbveranderung u. in einem Verlust seiner elektr. Isolations- 
eigg. bestehen, heryorgerufen durch die Bldg. einer diinnen Oberflachenschicht aus- 
Sulfiden u. Sulfiten, dereń Entstehung auf eine Oxydation des freien oder gebundenen S 
zuriickzufiihren ist. Zur Klanmg ihres Chemismus stellten Vff. einige Verss. mit einem 
qualitativ hochwertigen Ebonit (65 Kautschuk, 35 S) an (s. Original), die folgende 
Ergebnisse zeitigten: Unter dem EinfluB yon diffusem Tageslicht tr itt  in Ggw. yon 
Luft bei gewóhnlichen Tempp. H 2 S-Entw. auf, die bei direkter Sonnenbelichtung 
u. bei hoheren Tempp. eine Steigerung erfahrt u. auf eine Zers. des Kautschuk-S-Ver-
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bandes zuriickzufiihren ist. Weitere Unterss. sollen in Angriff genommen werden, 
um die Entstehung der Sauerstoffsauren des S zu klaren. (India Rubber Journ. 78. 
307— 10. 1929.) F r o m a n d i .

W. J . S. Naunton, Organische Farbstoffe fiir Kautschuk. Die meisten organ. 
Farbstoffe sind Salze, in denen entweder die gefiirbte organ. Base an eine farblose 
anorgan. Saure (bas. Farbstoffe), oder die gefarbte organ. Saure an eine farblose an- 
organ. Base (saure Farbstoffe) gebunden ist. Bei Abwesenheit von salzbildenden 
Gruppen sind die resultierenden Farbstoffe zur Geniige wasserunl. u. fiir die Kautschuk- 
industrie geeignet. Um wasserlosliche Farbstoffe Terwenden zu konnen, verlackt man 
sie oder fiihrt sie in unl. gefarbto Yerbb. iiber. Die Priifung von Kautschukfarben 
umfaBt folgende Bestst.: 1 . Feuehtigkeit; 2 . TeilchengroBe, mittels der Siebprobe 
oder durch eine mkr. Priifung der Kautschukmischung zu ermitteln; 3. Abwesenheit 
von wasserloslichen Farbstoffen; 4. Farbton, mittels Standardmischung oder unter der 
Hg-Lampe festzustellen; 5. Farbkraft; 6 . Lichteehtheit (unter der Hg-Lampe); 7 . Aus- 
bluten im Kautschuk, an einer einen weifien Abschnitt enthaltenden Platte zu be
stimmen; 8 . prakt. Bedingungen, denen sie ganz allgemein geniigen miissen. Den 
EinfluB auf die Alterungseigg. des Vulkanisats bestimmt Vf. unter yariierenden 
Methoden u. physikal. Bedingungen, u. findet, daB hohere Tempp. die Alterung un- 
giinstig beeinflussen. Die Verwendung der Farben in der Kautschukindustrie umfaBt 
das Farben Von Latex, Weich- u. Hartgummi. Dio Verwendimg von Ultrabeschleu- 
nigern im Latex ermoglicht die Verwendung fast aller Farbstoffe, sofern sie negatiy 
elektr. geladen sind u. keine Koagulation bedingen. Auch die verkiipbaren Farbstoffe 
sind zum Farben von Latex gut geeignet. Die elektrophoret. Niederschlagung von 
Latex bedingt eine solche TeilchengroBe der Farbstoffe, daB sie den elektr. Bedingungen, 
d. h. der GróBe der Kautschukteflchen im Latex entspricht. Das erfolgreiche Farben 
von Weichgummi ist von der Wahl des geeigneten Beschleunigers direkt abhiingig. 
Man unterscheidet hierbei zwischen den im Kautschuk 1., schwach 1. u. unl. Farbstoffen. 
Die ersteren besitzen den Nachteil, daB sie leicht aus der Mischung auskrystallisieren. 
Zur Erleichterung der Verteilung des Farbstoffs u. zur Verhinderung des Ausbliihens 
kann man die Farbstoffe mit der doppelten Menge roher Stearinsaure zusammen- 
sehmelzen. Die in Kautschuk 1. Farbstoffe zeigen weiter die unangenehme Erscheinung 
des Ausblutens u. sind gegen die meisten organ. Losungsmm. nicht bestandig. Die im 
Kautschuk schwach 1. Farbstoffe, von denen es nur wenige gibt, eignen sich sehr gut 
fiir die meisten Verwendungszwecke, u. sind auch vom wirtschaftlichen Standpunkte 
aus ais gut anzusprechen. Von den im Kautschuk unl. Farbstoffen, dio in organ. Farb
stoffe allgemein, u. in Lacke, aus wasserloslichen Farbstoffen hergestellt, zerfallen, 
sind in der Hauptsache die Lacke am geeignetsten. Das Farben von transparentem 
Kautschuk bedingt vóllige Trockenheit der Fiillstoffe, empfiehlt die Yerwendung von 
Zn- oder Cd-Stearat ais Aktivatoren, u. strebt die im Kautschuk vdllig. 1. Farbstoffe 
bzw. die an, die sich im Kautschuk kolloidal dispergieren lassen. Zur Herst. von Kaut
schuk mit Metallglanz mischt man Al-Pulver in entsprechend gefarbte transparente 
Mischungen ein (wcifi — Silbereffekt, gelb — Goldeffekt). Marmoriermischungen er- 
fordern Farbstoffe, die im Kautschuk prakt. unl. sind. Die einzelnen, verschieden ge- 
farbten Mischungen miissen denselben Plastizitatsgrad aufweisen. Fiir PreBvulkani- 
sation von farbigen Weichgummimischungen eignet sich am besten ein Thiuram- 
beschleuniger, fiir Trockenhitzeyulkanisation ein Beschleuniger vom Typ des Zink- 
diathyldithiocarbamats. Einige wenige organ. Farbstoffe wirken selbst ais schwache 
Beschleuniger. Beim Farben von Hartgummi muB dessen natiirlicho braune Farbę 
iiberdeckt werden, was eine hohere Farbstoffkonz. erfordert. Am zweckmaBigsten 
erscheint die entsprechende Verwendung von WeiB, gegen das sich die Farbę leichter 
einstellen laBt. Am geeignetsten sind dio unl., u. zwar die Kiipenfarbstoffe. Eine be- 
sondere Einstellung erfordern die Yulkanisationszeit u. -temp. u. der S-Geh. In allen 
Fallen muB die Oberflaehe sorgfaltig vor der direkten Beruhrung mit W.-Dampf ge- 
schutzfc werden. (Trans. Rubber Ind. 4. 68—81; Rubber Age [London] 9. 254—59. 
Sept. 1928.) _________________ Feom andi.

Intercontinental Rubber Co., New York, iibert. von: David Spence, Conuectieut, 
Kcmservieren von Guayulekaut&chuk. Man behandelt die abgeschlagenen Straueher ent-- 
weder sofort, oder nach dem Zerkleinern mit der Lsg. eines Alterungsschutzmittels, 
wie Dimethyl-p-phenylendiamin, p-Phenylendiamin, Piperidin, Aldehydaminkonden- 
sationsprodd. u. A. (A. P. 1753184 vom 8/5. 1926, ausg. 1/4. 1930.) P a n k ó w .

237*
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Intercontinental Rubber Co., New York, iibert. von: David Spence, Connecticut, 
Konservieren fon Guayulekautschuk. (Vgl. vorst. Ref.) Die Behandlung mit dom 
Alterungsschutzmittel, dem man auch geringe Mengen Na2 S0 3 zusetzen kann, kann 
auch wahrend der Extralttion des Kautschuks erfolgen. Man kann die Behandlung 
auch auf dio cinzelnen Stadion der Gewinnung verteilen. (A. P. 1753185 vom 12/5.
1926, ausg. 1/4.1930.) P a n k ó w .

Western Electric Co., New York, iibert. von: Frank SigJrid Malin, Chicago, 
Reinigung von Kautscliuk zur Herstellung von Isolie.rmate.rial. Man behandelt Roh- 
kautschuk oder Kautschukmilch mit einer NaCl-Lsg. bei 130—240° entsprechend
30—1 Stde. Man verd. 1 Teil Kautschukmilch mit 4 Teilen einer l°/0 ig. NaCl-Lsg. 
u. erhitzt im Vulkanisierapparat 9 Stdn. Nach Entfernung der FI. mischt man mit 
der gleiehen Menge entharzter Balata u. wascht 2 Stdn. in kochondem W. Auch Zusatz 
von Wachs gibt ein gutes Isoliermaterial, z. B. eine Mischung von 35 Teilen ge- 
reinigtem Montanwachs. Die hoho Widerstandsfahigkeit des gereinigton Kautschuks 
gegen W. macht ihn auch fur die Herst. von Schuhen u. Gasmaskon geeignet. (A. P. 
1752531 vom 20/12. 1928, ausg. 1/4. 1930.) P a n k ó w .

Naugatuck Chemical Co., Connecticut, iibert. von: Allen F. Owen, New York, 
Dispergieren von Faktis. Man walzt das yulkanisierte Ol unter Erhitzen einige Minuten, 
bis es piast, ist, u. fiigt aUmahlich ein Dispergierungsmittel, wie z. B. ein Gemisch 
von Karaya Gumnii u. Saponin oder auch Leim, Casein, Seifen, Ton u. a. zu. Unter 
weiterem Walzen wird h. W. zugesetzt. Die erhaltene Dispersion kann mit Kautschuk- 
milch gemischt werden. Die Mischungen kann man zur Herst. von transparenten, 
festen Uberziigen, fur Klebstoffe, wasserdichte Stoffe, zum Impragnieren von Tapezier- 
material usw. verwenden. (A. P. 1753 018 vom 1/10. 1926, ausg. 1/4. 1930.) P a n k .

Carl Kulas, Leipzig, Plastisclie Masse, enthaltend ein Resol u. zerkleinerten 
Kautscliuk ais Fiillstoff. (Can. P. 268 515 vom 2/1. 1926, ausg. 22/2. 1927.) S a r r e .

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Starkę.
— , ZurFrage der Rubensamenbeizung. Diese Frage ist von S t e h l i k  u. N e u w i r t h  

eingehend behandelt worden (vgk C. 1929. I. 2480. II. 357). Es werden folgende 
Thesen aufgestellt: Ernte- u. Zuckerertragserhóhung infolge der Beizung ist eine in- 
direkte Wrkg. Durch das Quellen tr itt  ein Vorsprung von einigen Tagen ein. Wie 
Quellen wirkt Schalen auflauffórdernd, ohne zu sehr der Gefahr der Austrocknung zu 
unterliegen. Der Wurzelbrand wird durch Beizen u. Schalen bei sauren u. verkrusteten 
Boden im Vegetations- u. Feldversuch heruntergesetzt. Bei Wrkg. der Beizung ist 
die Liickigkeit geringer. Bei Auftreten von Krankheiten, Aaskafern u. Minierfliegen 
kann ein durch Beizung u. Schalung verstarkter Stand den Bestand erhalten. (Ztschr. 
Zuckerind. cechoslovak. Republ. 54. 315—-16. 14/3. 1930.) F r i e s e .

K. Sandera und R. Sigmund, Studie iiber die Bestimmung der Oberflachen- 
spannung. Dic Kolloide konnen in einer bestimmten Lsg. zwar in Ubereinstimmung 
mit der gemessenen Oberflachenspannung stehen, dies ist jedoch nur unter ganz ident. 
Bedingungen der Fali. Die Ggw. unbedeutender Fettspuren (Zehntausendstel %)• 
welche die Zuckerfabrikationssafte haufig begleiten, verzeichnen die Ergebnisse voll- 
standig, insbesondere kehren sie die Reihenfolge beim klassifizierenden Vergleichen 
der Reinigungsmittel untereinandor um. (Ztschr. Zuckerind. ćechoslovak. Republ. 54. 
317—23. 21/3. 1930. Forsch.-Inst. d. osi. Zuckerind. DLXXXVIII.) F r i e s e .

F. Trost, Die Bestimmung des Borax in borazhaltiger Starkę. W ill man den 
Borasgeh. in einer Starkę bestimmen, so erhalt man nach vollstandiger Veraschung 
zu niedrige Resultate. Die Best. im wss. Auszug ist langwierig u. schwiorig wegen der 
Neigung der Starkę, sich zu verkleistern. Die besten Resultate ergibt die volumetr. 
Best. im wss. Auszug der Terkohlten Substanz. Die Methode wird ausfuhrlich be- 
sehrieben. Titriert wird nach Zusatz von Glycerin oder Mannit nach der Methode von 
T r e a d w e l l  u .  W e is s .  (Industria chimica 4. 868—69. Okt. 1929.) W e is s .

N. V. Algemeene Norit Maatschappij (Erfinder: J. N. A. Sauer), Amsterdam, 
Yerfaliren zum Reinigen von Fliissigkeiten. (Schwed. P. 63 089 vom 25/5. 1923, ausg. 
8 / 6 . 1927. D. Prior. 26/5. 1922. — C. 1928. I. 979 [H oli. P. 16 971].) H o r n .

J. Pohlmann, J. Rassers und F. Renardus, Leiden (Holland), Reinigung von 
Zuckerldsungen. (Ung. P. 96 374 vom 13/3. 1928, ausg. 15/10. 1929. Holi. Prior. 15/3.
1927. — C. 1928. II. 195 [E. P. 287 119].) G. K o n ig ..
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Karl Philipp, Magdeburg, Verfahren zur Herstełlung von Rohzucker, dad. gek., 
daB die Yon ihren Mutter- oder Einbettsirupen abgeschleudorten Rohzuckerkrystalle 
nachgeordneter Wiirfe mit verd. Mutter- oder gleichgerichtetem Sirup zu hoher Rein- 
heit gedeckt werden, um dann in bekannter Weiso in Dtinnsaft o. dgl. gel. dem Ein
gangswurfe ais Losegut einverleibt zu werden. Die Yon ihren Mutter- oder Einbett
sirupen abgesohleuderten u. mit verd. Mutter- oder gleichgerichtetem Sirup gedeckten 
Rohzuckerkrystalle des Endnachwurfs werden mit Ablaufcn voraufgehender Wiirfe 
eingemaischt u. der Fiillmasse voraufgehender Wiirfe einyerleibt oder fiir sich erneut 
geschlcudert u. mit verd. Mutter- oder gleichgerichtetem Sirupgedeckt bzw. wieder- 
gedeckt, um dann in bekaimter Weise in Diinnsaft o. dgl. gel. dem Eingangswurfe 
ais Losegut zugefiihrt zu werden. Die von ihren Mutter- oder Einbettsirupen abge- 
schleuderten, mit verd. Melasse gedeckten oder ungedeckten Rohkrys talie des End
nachwurfs werden mit Ablauf Yoraufgehender Wiirfe eingemaischt u. ais ruckgebildete 
Fiillmasso dann fiir sich oder mit einer Yoraufgehcnden Fiillmasse vereinigt, erneut 
geschleudert u. ganz oder teilweise in der an sich bei Nachproduktaffinierung iibliehen 
Weise mit W. gedeckt, worauf die Krystalle in bekannter Weise in Diinnsaft o. dgl. 
gel. u. dem Eingangswurfe ais Losegut zugefiihrt werden. (D. R. P. 495 426 KI. 89d 
vom 29/1. 1924, ausg. 7/4. 1930. Zus. zu D. R. P. 401 990; C. 1924. II. 2618.) M. F. Mu.

Jacob Pohlmann und Jacobus Renardus Frederik Rassers, Leiden, Ent- 
femung von Eiweiflkórpern aus Melasse und zuckerhaltigen Fliissigkeiten. (Poln. P. 
10 211 vom 14/3. 1928, ausg. 10/8. 1929. Prior. 15/3. 1927. — C. 1928. II. 195 
[E. P. 287 119].) S c i i ó n f e l d .

XV. Garungsgewerbe.
Yoskinori Tornoda und Hideo Kocili, Uber die alkolwlische Zuckergdrung. Bei 

Betraclitungen iiber dio nicht vollkommene Erfiillung des GAY-LusSACschen Gesetzes 
bei der alkoh. Zuckergarung wurde u. a. angenommen, daB der Zusatz von Ammonium- 
sulfat ais Hefenahrstoff zum Rohrzuckermelassegarungsgemisch die A.-Ausbeute ver- 
grófiert. Es wird nun gezeigt, daB auch eine Erniedrigung der Ausbeute eintreten 
kann, indem die Hefe infolge des Zusatzes mehr Zucker fiir ihre Vermehrung ver- 
braueht. Daher crhalt man die groBte Ausbeute an A. durch Unterdruckung der Hefe- 
vermehrung wahrend der Garung. Zusatz groBer Hefemengcn begiinstigt im allgemeinen 
die Garung auf Kosten der Entw. der Hofezellen. (Journ. Soc. chem. Ind., Japan 
[Suppl.] 33. 75B—76B. Marz 1930. Tokio, Konigl. Univ. Abt. f. ang. Ch.) G u r.

A. Bresser, Herstełlung von Butylalkohol und Aceton nacli dem Garungsverfahren. 
Zusammenfassung der Veróffentlichungen -u. Patentc. (Industria chimica 4. 583—88. 
Juli 1929.) W e is s .

Calisto Bianchi, Die Fabrikation des Bulylalkohoh und des Acetons nach dem, 
Garungsverfahren in Italien und das Probierni des Bulanols. Das Garungsverf. zur Ge
winnung von Aceton u. Butylalkohol, wie es in Italien ausgefiihrt wird, wird beschrieben. 
Verwendungsmóglichkeiten werden erortert. Ein wirtschaftliches Problem ist vor- 
laufig der im Vergleich zum Aceton zu hohe Anfall an Butylalkohol, fiir den der Absatz 
noch gering ist. (Industria chimica 4. 881—82. Okt. 1929.) W e is s .

Romolo de Fazi, Industriell verwerteter Alkohol. Italiens Mangel an Kohle u. 
Petroleum weist auf die Notwendigkeit der Gewinnung u. Verwendung anderer Brcnn- 
stoffe u. Betriebsstoffe. Vf. halt den A. fiir geeignet u. weist ais Quellen auf dio in 
Mittel- u. Siiditalien riclfach Yorkommcnde Asphodele, aus der 8 %  A. gew'onnen 
werden kann, u. auf den in Sizilicn wildwachsendcn Feigenkaktus hin. (Giorn. Chim. ind. 
appl. 11. 404—05. Sept. 1929. Rom, Aug. 1929.) W e is s .

W. D. Hatfield, Einige BeobachtuTigen iiber Bier-Spulicht-Abicćisser bei der Ge- 
treide-Maischedestillaticm. Der Schlammriickstand setzt sich in Zylindern nur zu etwa 
40% des Original-Fl.-Volumens ab; auBerdem sind die Schlammpartikel aber so leicht 
schwimmfahig, daB sio stets bleibende Triibungen in den Absitzgefiiflen hervorrufen. 
Bei Verdiinnung mit Sielwasser fallen dagegen die Schwebestoffe ziemlich leicht zu 
Boden. Der hohe Sauerstoffverbrauch macht bei der Weiterreinigung eine Behandlung 
mit einer SPKINKLER-Anlage, oder nach dem „Belebt-Schlammverf.“  notwendig. 
(Ind. engin. Chem. 22. 276—77. Marz 1930.) F r i e s e .

Gottfried Jakob, Perłach b. Miinehcn, Vcrfahren zum Zerkleinem des Hopfens 
nach dem Hauptpatent, dad. gek., daB bei der Zerkleinerung auf nassem Wege k. W.



3 7 3 4 ITXVI. N a h r u n g s m it t e l  ; G-e n u s z m it t e l  u s w . 1 9 3 0 .  I .

,verwcndet wird. (D. R. P. 495 093 KI. 6  a vom 11/12. 1928, ausg. 2/4. 1930. Zus. 
zu D. R. P. 465812; C. 1928. II. 2519.) M. F. Muller.

Gottfried Jakob, Perłach, b. Miinchen, Verfahren zur Besclile.unigv.ng der Quell- 
reife undSpelzenauslaugung, dad. gek., daB man dasWeichwasser unterDruck einwirken 
laBt u. das Quellgut nach Ablassen des W. mit Druckluft lflftet, wobei auch das Beschicken 
u. Entleeren unter Druck erfolgen kann. (D. R. P. 495 784 KI. 6  a vom 26/7. 1928, 
ausg. 11/4. 1930.) M. P. M u l l e r .

Soc. an. Le Ketol, Frankreich, Seine, Geuńnnung von Buttersdure u. anderen 
niederen Fettsauren durch Garimg von Mehl, Starkę u. anderen starkehaltigen Prodd. 
ohne vorhergehende Verzuckerung nach Zusatz von Auslaugefl. aus. Johannisbrot 
oder von kleingeschnittenem Johannisbrot oder ahnlichen Prodd., die vorher ohne 
Zusatz von anderen Garungserregern einer symbiot. Eigengarung unterworfen wurden. 
In gleicher Weise werden erhalten Propionsiiure u. Valeriansdure. {F. P. 35 724 
vom 4/7. 1928, ausg. 27/3. 1930. Zus. zu F. P. 662321; C. 1929. II. 2731.) M. F. Mu.

XVI. Nahrungsmittel; GenuBmittel; Futtermittel.
Harold Morgan, Farbung und Aromatisierung von Schokoladefullungen. (Food 

Manufacture 5. 107—08. April 1930.) G r o s z f e ld .
E. L. E. Humphriss, Einige Bemerkungen iiber Farbung und Aromatisierung

von Eislerem. (Food Manufacture 5. 111—12. April 1930.) Gr o s z f e l d .
E. J. Clyne, Farbung und Aromatisierung von gekochten Zuckerwaren und liochs. 

(Food Manufacture 5. 104 u. 122. April 1930. Blaby, Leicestcr, Cookes Mirror Mints, 
Ltd.) G r o s z f e ld .

A. Samson, Fleischprdparate und Aromastoffe. Kurze Schilderung der Wiirzung 
von Wiirsten, Pasteten, Siilzen u. Puddingen, der Wiirzeigg. der in Frago kommenden 
Gewiirze, ihrer prakt. Anwendung u. ihres Geh. an ather. Ol. (Food Manufacture 5. 
109—10. April 1930.) G r o s z f e ld .

A. Niethammer, Die Mikrogaskammer ais Hilfsmittel bei mikroskopischen Unter- 
suchungen. (Vgl. C. 1930. I. 1508.) Dio fruher beschriebene Mikrogaskammer (aus- 
gehóhlter Objekttrager, darin ein Tropfen fauchende HC1, dariiber an einem Deck- 
glaschen das zu untersuchpnde Objekt) hat sich bei Unters. der Melde u. ihrer Yer- 
unreinigungen bewahrt. Die Unkrauter u. Pilze, die den Mehlen gewohnlich beigemengt 
sind, fiihren glykosidartige Substanzen, die in typ. Weise mit den HCl-Dampfen 
reagieren. Agrostemma Gitlicujo gibt Blaufśirbung, Alecterolophus major u. minor zeigen 
Grilnfarbung, Melampyrum arcense laBt schwarze Farbungen erkennen, Vicia mllosa 
ndrd rosa getónt u. Claviceps purpurea erscheint blutrot. Roggenmehle werden róthch 
getont, wogegen Weizenmehle heli bleiben. Auch Blatter kann man nach 20 Min. 
langer Behandlung in der Gaskammer identifizieren. Uber die typ. Ausfallungen der 
unterschiedlichen Holzarten wurde fruher schon berichtet. (Ztschr. m'ss. Mikroskopie 
47. 72—74. April 1930. Prag, Dtsch. Techn. Hochscliule.) W in k e lm a n n .

H. Reik, Wien, Aufbereitung von Ndhr- und Futtermitteln. Der Verdauung ent- 
ziehen sich oft wertyolle Prodd. Um diesem zu begegnen, werden die Niihr- bzw. Futter
mittel einer Vorbehandlung unterzogen u. zwar so, daB man sie mit Kulturen von 
Mikroorganismen behandelt, welche die nicht resorbierbaren Stoffe in resorbierbare 
umwandeln, oder aber die Zellwande assimihcren, so daB die darin eingesehlossenen 
Nahrstoffe leicht zuganglich sind. Je nach dem Nahr- oder Futtermittel werden ver- 
schiedene Kulturen zugesetzt. Die Ziichtung u. Auswahl der Kulturen wird so durch- 
gefuhrt, daB z. B. lediglich Cellulose, oder Starkę, oder EiweiBstoffe aufschlieBende 
Slikroorganismen vorhanden sind. (Ung.P. 96 585 vom 22/2. 1928, ausg. 15/10.
1929. Oe. Prior. 28/3. 1927.) G. K onig.

A. Vogel, Budapest, Herstellung einer Grundmasse fiir Eiscretne, dad. gek., daB 
man zu den Grundstoffen des Speiseeises zwecks Erhóhung des F. gemahlenen u. ge
kochten Reis zufugt u. das Gemenge unter Iebhaftem Riihren abkiihlt bzw. gefrieren 
laBt. Die Verwendung von Reis beruht auf dem groBen Geh. von Kolloiden, ferner 
beeintrachtigt er nicht den Geschmack der erzeugten Eiscreme. (Ung. P. 95811 vom 
6/10.1927, ausg. 15/11. 1929. Zus. zu Ung. P. 93636.) G. K o n ig .

General-Direktion der Oesterr. Tabak-Regie, Osterreieh, Nicotinarmer Tabak. 
Der Tabak wird vor der Saucebehandlung ohne Anwendung von Fil. oder Laugen 
entnicotinisiert, z. B. nach dem Verf. de3  F. P. 653 610 (C. 1929. II. 6 6 8 ) u. dann erst
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der Behandlung mit Saucen oder aromat. Fil. unterworfen. (F. P. 678 464 vom 16/7,
1929. ausg. 24/3. 1930. D. Prior. 16/7. 1928.) M. F. M u l l e r .

Willy W eitzel, Das Ei. Seine Chemie, s. Bedeutg. ais Nahrungsmittel f. Gesunde, Kranke 
u. Kinder, s. Konscrrierung u. Prufungsmethoden. EinfluB d. Nahrg. u. d. Lichtes 
auf d. Qualitiit u. Zahl d. gelegten Eier. Munchen: Verlag d. Arztl. Rundschau O. Gmelin
1930. (40 S.) 8 °. M. 1.25; geb. M. 2.-*-.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
—, Der Weckerproze/3 zum Destillieren der Fettsauren. Um den EinscłiluB yon 

Neutralól in Seifen u. andere MiBstande beim Neutralisieren mit Alkali zu yermeiden, 
werden beim WeckerprozeB die freien Fettsauren dest., indem man die Fette bei starkem 
Vakuum auf 210—250° (250—270° bei fliichtigen Sauren) erhitzt u. W., Bzn., A. oder 
andere geeignete Fil. dampffórmig oder in feiner Verteilung einblast. Zum Einblasen 
bedient man sich inerter Gase, event. in Mischung mit iiberhitztem Dampf, oder iiber- 
hitzten Dampfes allein. Das GefaB, in dem die Fette behandelt werden, besteht aus Al, 
Cu, Ni, Mg; Fe ist wegen seiner schadlichen katalyt. Wrkg. zu yermeiden. Der ProzeB 
ist gleich wirtsehaftlich bei sehr niedrigem oder sehr hohem Fettsauregeh., w e z. B. bei 
Sulfurólen. Das Neutralól kann nach der Dest. zur Aufhellung u. zur Entfernung der 
letzten Saurespuren mit sehr verd. Alkali gewaschen werden. (Ind. saponiera 29. 
121—22. 1/11. 1929.) W e is s .

Bruno Walther, Moderne Waschereiforschung. SchluB zu C. 1930. I. 2821. 
(Leipziger Monatsschr. Textil-Ind. 45. 123—25. 1930.) B r a u n s .

H. P. Kaufmann, Rhodanometrische Untersuchung von Perillaolen. Analyt. Kennt- 
nisse iiber Perillaól noch relatiy gering. Rhodanometr. Unters. in Verb. mit der 
BERTRAMschen Best. der gesiitt. Fettsauren ergab bei Perillaolen I  (II): Jodzahl 
(K a u fm a n n )  204 (204), Rhodanzahl 124 (129), an Gesamtfettsauren 0,69 (0,66)%, 
Unverseifbares, 7,6 (6,7), gesatt. Sauren, 3,9 (10,7), Ol-, 44,3 (33,6) Linol-, 44,2 (49,0) 
Linolensaure. Hexabromidzahl 56 (58), dementsprechend 20,1 (21,3) %  der Linolen- 
saure in a-Form. Im Ol 0,7 (0,7) %  Unverseifbares, 7,2 (6,3) gesatt. Sauren, 3,7 (10,1) 
Ol-, 41,9 (31,9) Linol-, 41,7 (46,4) Linolensaure, 4,8 (4,6) Glycerinrest. Die nach der 
Pb-Salz-A.-Methode abgeschiedenen festen Fettsauren enthalten ungesatt. Sauren, 
so daB ihre Prozentmengen um einige Einheiten nach unten yon den BERTRAMschen 
Werten' abweichen. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 27. 39—40. 10/2. 1930.) R ie t z .

H. P. Kaufmann, Beitrdge zur Oleinanalyse. Studien auf dem Fettgebiet. Mit- 
bearbeitet yon R. Walther. Uberblick iiber die bisherigen analyt. Kenntnisse vom 
Olein. Dio Rhodanometrie erlaubt, die wirkliche Struktur der Oleine bcsser zu er- 
kennen. Zwischen Diskrepanz der JZ. u. Rhodanzahl, dem MACKEY-Test u. der Feuer- 
gefahrlichkeit bestehen Zusammenhange, dereń Erkenntnis zum Teil schon experimentell 
gestiitzt ist. Normale Oleine enthalten, auf yerschiedene Weise analysiert, bedeutend 
mehr gesatt. u. hoher ungesatt. Fettsauren, ais bisher angenommen. (Allg. Ol- u. Fett- 
Ztg. 27. 4—9.10/1.1930. Jena, Inst. f. Pharmazie u. Lebensmittelchemie d. Uniy.) R ie t z .

Ernst Schlenker, „Beitrage zur Oleinanalyse“. Polemik gegen die K a u fm a n n -  
schen Ausfiihrungen (vgl. vorst. Ref.) unter Anorkennung der Aussichten der Rhodano
metrie in der Oleinunters. (Allg. Ol- u. Fett-Ztg. 27. 44—45. 10/2. 1930.) R i e t z .

C. Stiepel, Mackey-Proben und Spinnschmalzenole. Vf. unterwirft eine Reihe 
von Olefinen u. Neutralólen in bezug auf ihre Brauchbarkeit ais Spinnschmalzóle der 
Mackeyprobe u. kommt zu dem Resultat, daB eine Anzahl vegetabil. Ole an sich dafiir 
geeignet sind. Sie sind jedoch auch dann zu yermeiden, wenn sie hóhere Gehli. an 
freien Fettsauren haben oder wenn Neutralóle mit Olein gemischt sind. Der Gedanke, 
Neutralól© Jur die Emulsionierung u. die spatere leichte Auswaschbarkeit durch Zusatz 
von Olein geeigneter zu machen, ist zu yerwerfen. (Ztschr. ges. Testilind. 33. 270—72. 
16/4. 1930.) B r a u n s .

George R. Greenbank und George E. Holm, Eine, photochemisclie Methode zur 
Messung der Oxydationsempfindlichkeit von Fetten und- Olen. In  der Rk.-Zelle einer 
beschriebenen u. illustrierten Apparatur befindet sich eine Lsg. yon Methylenblau in 
dem zu priifenden Fette, durch die Lieht einer bestimmten Lichtquelle geschickt wird. 
Je empfindlicher das Fett gegen Osydation unter LichteinfluB ist, desto starker wird 
das Methylenblau wiihrend der Oxydation des Fettes reduziert, d. h. entfiirbt. Die
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hierdurcli bewirkte Intensitatssteigerung des Lichtes wird photoelektr. gemessen.
Die erlialtenen MaBzahlen der Oxydationsempfindlichkeit stimmen mit den direkten 
Messungen der Sauerstoffaufnahme eines Fettes (vgl. G r e e n b a n k  u. H o lm , C. 1926.
I. 26G) iiberein. (Ind. engin. Chem. Analytical Edition 2. 9—10. 15/1. 1930. Wa
shington, Buro d. Molkerei-Ind.) R ie t z .

B. Flaschentrager, Mikrobestimmung ji:on Glycerin in Fełten mit der Methode
von Zeisel wid- Fanlo. Da Oxydations- u. Aeetinyerff. umstandlich u. zur Glycerinbest. 
in kleinsten Fettmengen zu ungenau sind, wird die Isopropyljodidmethode mikro- 
analyt. ausgebildet. Ergebnisse des kurz beschriebenen Verf.: Triolein berechnet 
10,4% Glycerin, gefunden 10,42 u. 9,83 (!); Tristearin berechnet 10,33, gefunden 10,37 
u. 10,28. (Mikroehemie. PREGL-Festsehrift 1929. 89—90 [Wien u. Leipzig, E m il  
H a im  & Co.]. Leipzig, Physiolog.-chem. Inst. d. Univ.) R ie t z .

Ellery H. Harvey und H. A. Schuette, Die Schwefelchlorurreaktion felter Ole, 
Da die Wrkg. von S,C12 auf Fette nicht spezif. fiir ihren mehr oder weniger ungesatt. 
Charakter ist, liiBt sich keine analyt. Methode daraus ableiten. Gewisse organ. Verbb. 
(Pyridin, Aminę, Vulkanisationskatalysatoren) beschleunigen die S2Cl2 -Rk. in einer 
meBbaren, fiir manche Fette, nicht aber fiir Fettgruppen charakterist. Weise. (Ind. 
engin. Chem. Analytical Edition 2. 42—44. 15/1. 1930. Madison, Wisc., TJniv. von 
Wisconsin.) RieTZ.

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

Percy C. Kingsbury, Korrosionsprobleme in der Kunsiseideninduslrie. (Ind. engin. 
Chem. 22. 130—32. Febr. 1930. — C. 1930. I. 2186.) B r a u n s .

C. D. Blackwelder, Avfgabcn fiir den Chemiker-Ingenieur beim Bleiclien von 
Teztilstoffen. (Textile World 77. 64—65. 99. 4/1. 1930. — C. 1930. I. 1553.) S u v e r n .

—, Gekuhlte Laugen in Mercerisationsanlagen. Durch Verwendung von gekiihlten 
Laugen bei der Mercerisation wird ein wesentlich besserer Effekt erzielt u. Lauge 
gespart. Es wird kurz eine zur Herst. gekuhlter Lauge geeignete Anlage der Gebr. 
S u l z e r  beschrieben. (Dyer Calico Printer 63. 449. 15/4. 1930.) B r a u n s .

S. R. Trotman, Das Ólen von Kunstseidegarnen. In Fortsetzung zu C. 1930.
I. 2987 behandelt Vf. das Ranzigwerden von Fetten u. Olen, die Faktoren, die ein 
Ranzigwerden begiinstigen, u. die Best. der Ranziditiit. (Silk Journ. Rayon World,
6 . Nr. 69. 45—46. 20/2. 1930.) B r a u n s .

Georg Rice, Warum weifie Wollwaren gelb, braun werden oder verblassen. Vf. 
beschreibt einige FeKlerąuellen beim Carbonisieren u. Finishen ron weiBen Wollwaren 
aus der Praxis, dio ein Vorgilben der Ware verursachen. (Dyer Calico Printer 63. 
450—51. 15/4. 1930.) B r a u n s .

A. J. Hall, Der Schwefelgehalt der Wolle. *»Sein Einflufi, seine Verleilung und seine 
Bestimmung. N ach Schilderung der beiden Verff. zur Isolierung des Cystins aus der 
W olle nach F o l i n  u. A b d e r h a ld e n ,  besprieht Vf. unter Verwendung der Arbeiten  
v o n  B a r r i t  u. K in g  (C. 1929. II . 2197) die Vertcilung des S in  der W olle u. seine 
versehiedenen B est. - M ethoden. (Amor. D yestu ff Reporter 19. 231— 33. 14/4.
1930.) B r a u n s .

N. L. Mathews, Das Farben des Papiers. Vf. besprieht fur das Farben von Papier 
geeignete vegetabil.-mineral. u. synthet. organ. Farbstoffe, die Affinitat der bas. Farb- 
stoffe fiir Cellulose, substantive Farbstoffe u. dio Tersehiedenen Farboyerff. (Djrer 
Calico Printer 63. 454—55. 456. 15/4. 1930.) B r a u n s .

P. W. Carr, Das Farben von Papier auf der Papiermaschine und im Leimhollander. 
Vf. schildert die Nachteile der bisher iiblichen Art der Kalanderfiirbung, eine neue 
Art derselben, dafiir geeignete Farbstoffe der N a t i o n a l  A n i l i n o  u. C h e m i c a l  
C o m p. u. das Farben des Papieres im Stoff. (Dyestuffs 31. 38—40. Marz 1930.) B r A.

Michimaro Nakano, Mahlgrad und Kupferzahl. (Untersucliungen uber das Mahlen 
von Zellsloff. VII.) (VI. vgl. C. 1930.1. 3120.) Die Unterss. der Beziehungen zwischen 
Cu-Zahl u. Mahlgrad ergaben folgende Resultate: Die Cu-Zahl des gemahlenen Stoffes 
ist im allgemeinen hóher ais dic des Originalstoffes; die Geschwindigkeit der Zunahme 
des Mahlgrades eines Stoffes ist nicht von der Cu-Zahl des ungemahlenen Stoffes ab- 
hangig; es besteht keine bestimmte Beziehung zwischen dem Mahlgrad u. der Cu-Zahl
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des gemahlenen Stoffes. (Cellulose Industry 6 . 15. Marz 1930. Mitsubishi Paper 
M iU s.) B r a u n s .

C. L. Wagner, Die A łka liwiedergewinnun g aus Zellstoffablaugen. Yf. schildert 
in einem Vortrag eine nach seinem System (vgl. C. 1930. I. 2031) bei der U n i o n  
B a g  a n d  P a p e r  P o w e r  in Tacoma eingerichtete Wiedergewinnungsanlage fiir 
Alkali aus Zellstoffablaugen. (Ind. engin. Chem. 22. 122—27. Febr. 1930. NewYork, 

Y -) B r a u n s .
K. C. D. Hickman und D. E. Hyndman, Konstruktion von Instrumenten fiir 

wissenschaflliche Zwecke aus Celluloid oder Aceloid. Zerkleinern des Celluloids. For- 
mung. Verkitten des Celluloids mit sich selbst u. mit anderen Materialien. Doppeln 
zweier Celluloidblatter. Herst. einer Celluloidspirale. Widerstand u. Starrheit. 
Fiirbung. Anwendung fiir die Herst. von Krystall- u. Atommodellen, Entw.-Trommeln, 
Verteilern oder Mischern usw. (Science Ind. pliotographiąues 9. Informat. cinemato- 
graph. photograph. 105—08. Okt. 1929. Rochester, N.-Y.) K o n ig .

Herbert Levinstein, Fasem aus Cellulose hergestellt. (Vgl. C. 1930. I. 2491.) 
Kurzer Uberblick iiber die Herst. von Kunstseide aus Viscose. (Amer. Dyestuff Re
porter 19. 195—97. 17/3. 1930.) B r a u n s .

Emilio Luria Palau, Theorie der Kunstseide. Vortrag iiber die Geschichte der 
Kunstseide, dio chem. Zus. der Rohstoffc, di,e verschiedenen Arten u. ihro Herstellungs- 
weise u . die Weltproduktion. (Quimica e Industria 6 . 27G— 8 0 . Nov. 1 9 2 9 .)  W e i s s .

E. C. Gwaltney, Feuchtiglceitskontrolle. Dehnungsfestigkeit und Dehnungspriifungen 
auf Grund der fixierlen Feuchtigkeit in Baumwolle. Vf. bespricht in einem Vortrag den 
EinfluB des Feuchtigkeitsgeh. auf die Festigkeit u. Dehnbarkeit von Baumwolle, seine 
Feuchtigkeitsindicatormethode u. die Notwendigkeit von Priifungslaboratorien in 
Textilbetrieben. (Canadian Testile Journ. 47. 20—22. 27—28. 10/4. 1930.) B r a u n s .

Ernśt Beutel und Edmund Griinsteidl, Die Unlerscheidung einiger Kunstseide- 
arten mit Hilfe der Mihrotrockendestillation. Die von B e u t e l  (Kimststoffe [1913]) 
vorgesclilagenc mkr. Beobachtung bei der trockenen Dest. ermoglielit in vielen Fallen 
eine rasche Untcrscheidung der verschiedenen Kunstseide-Arten; Nitro- u. Acetat- 
seide zeigen typ. Blahungs- bzw. Schmelzerscheinungen, Viscosc- u. Kupferseide 
charakterist. Verkohlungserscheinungen. (Kunststoffe 20. 76—78. April 1930. Wien, 
Hochsch. f. Welthandel.) K r u g e r .

Richard Weingand und Ernst Acker, Viscositatsbestimmung ton Cellulose- 
rohmaterial durch isothermische Behandlung wahrend' der Viscosebereilung. (Jentgen’s 
artificial Silk Rev. 2. 116—20. Marz 1930. — C. 1930. I. 774.) B r a u n s .

Stefan Aczel, Budapest, Bleichen bzw. Oxydieren, insbesondere ton Faserstoffen. 
(D. R. P. 495 528 KI. 8  i vom 23/3. 1928, ausg. 8/4. 1930. Ungar. Prior. 29/3. 1927. —
C. 1928. II. 291 [E. P. 287 904].) F r a n z .

Soc. pour la Fabrication de la Soie ,,Rhodiaseta“ , Paris, Entfdrbm ton Kunst
seide, dad. gek., daB man die aus Cellulosecster oder -ather bestehenden gefiirbten Faden 
oder Gewebe mit Stoffen in Pastenform behandelt, welche eine groBe Absorptionskraft 
(Tierkohle) besitzen. Diesen Pasten fiigt man noch quellbare Stoffe, evtl. auch Farb
stoffe hinzu u. bringt sio mit dem Druckyerf. an jene Stellen des Gewebes, welche nach 
der Behandlung weiG erscheinen sollen. Beispiele: 1. Mit Duranol G gefarbte Voile 
(Celluloseacetat) wird mit folgender Pastę bedruckt: 20 g Tierkohle, 75 g Traganth, 
1000 g W. Darauf folgt das Dampfcn ca. V: Stde. bei 95°, nach erfolgtem Schwemmen 
in W. wird das Gewebe getrocknet. Die mit der Pastę bedruckten Stellen erscheinen 
rein weifi. 2. Satin gefarbt mit Duranol-Violet 2 R ergibt nach Bedrucken mit folgender 
Pastę; 30 g Dimethylanilin, 15 g Tierkohle, 80 g Gelatine, 1000 g W. u. 50 g 28%ig- 
Glycerin mit naclfolgendem Diimpfen von l / 2 Stde. u. Schwemmcn in W. reine weiBe 
Stellen. 3. Au.; Acetylcellulose hergestelltcr Stoff wird mit folgender Pastę geatzt: 
20 g Tierkohle, 200 g Gummi arabicum, 500 g W. u. 50 g sulfocyansaures Ammonium. 
Nach Y„-std. Dampfeu, Waschen mit W. u. noehmaligem Farben mit demselben Farb- 
ansatz,' ernalt man ein schattiertes Stoffmuster. Die mit diesen Beizpasten behandelten 
Fasern behalten die urspriinglichen Eigg. in jeder Beziehung. (Ung. P. 97 610 vom 
13/6. 1928, ausg. 1/8. 1929.) G. K o n ig .

Du Pont Viscoloid Co., Wilmington, Delaware, V. St. A., Herstellung feuer- 
siclierer Stoffe, Massen und Gegenstdnde. (D. R. P. 495 443 KI. 8 k vom 6/2. 1927,
1927, ausg. 1 0 / 4 . 1930. — C. 1927. II. 1108 [A. P. 1 633 067].) F r a n z .
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Dunlop Rubber Co., Ltd., London, und G. W. Trobridge, Erdington, Birming- 
ham, Imprdgnieren von Geweben mit Kautscliuk. Das zu impragnierende Gewebo wird 
vor dem Tauchen mit W. oder einer NH 3-Lsg. genetzt. Soli das Gowebo nur mit Kaut- 
sehuk iiberzogen werden, so trankt man das Gewebo mit einem fliiehtigen Koagulations- 
oder Entwasserungsmittel, wie Aceton, A., CH20  usw. Man ziełit z. B. einen Stoff- 
handschuh iiber eine Metallform, trankt mit W. oder verd. NH 3 u. taucht dann in 
eine wss. Dispersion von Kautscliuk; nacli dem Trocknen kann in der ublichen Weise 
vulkanisiert werden. (E. P. 324 664 vom 25/10. 1928, ausg. 27/2. 1930.) F r a n z .

R. Kastner und H. Schmolka, Wien, Entwdsserung von Papier, dad. gek., daB 
man die zu entwassernden Papiersckichten, beyor sie in die Presse gelangen, auf 
Tempp. unterłialb des Kp. (60°) erhitzt. Man kann auch wahrend des Pressens das 
Erwarmen yornehmen. Yorteilhaft ist es dann, zwischen den diinnen Schichten Draht- 
netze zu legen u. dieselben ais elektr. Heizkorper auszustatten. (Ung. P. 96 575 
vom 12/3. 1928, ausg. 15/10. 1929. Oe. Prior. 28/5. 1927.) G. K o n ig .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Verfaliren zum Farben von 
Papier. Die Papierbahn oder Papiermasse wird mit den Sulfonsauren von hóher mole- 
kularen Benzochinonderiw. gefiirbt, die z. B. aus Diarylaminobenzoehinonen durch 
Erhitzen iri hochsd. Lósungsmm. erhalten werden. — 100 Tle. Papierstoff werden mit 
einer Lsg. von 1 Tl. des Na-Salzes eines sulfonierten Benzoehinonderiv. behandelt, 
das erhalten wird durch Erhitzen von Di-(/J-naphthylamino)-dichlorbenzoehinon in 
Nitrobenzol, u. dann mit Harzseife u. Al2(SO. , ) 3  geleimt. Dabei entsteht eine Violett- 
farbung von guter W.- u. Lichtechtheit. In gleicher Woise wird mit 1 Teil des Na- 
Salzes eines sulfonierten Oxazinprod., das durch Erhitzen von 2,5-Di-(o-aminodiphenyl- 
oxyd)-3,6-dichlor-l,4-benzochinon mit Nitrobenzol u. PC13 u. durch nachfolgende 
Sulfonierung erhalten wird, eine entsprechende Rotfarbung erzielt. (F. P. 676 938 
yom 20/6. 1929, ausg. 28/2. 1930. D. Prior. 23/6. 1928.) M. F. M u l l e r .

Ernst Tauber, Glasow, Post Mahlow, Bez. Potsdam, Uberziehen von Dachpappe 
mit Aluminiumpulver, dad. gek., daB das Al-Pulver dem zum Bestreuen der Dach
pappe dienenden kornigen Materiał, wie Sand, vor dessen Aufbringung zugemischt 
wird. — Man vermeidet hierbei die Verluste, die beim nachtragliehen Aufstreuen des 
feinen Al-Pulvers entstehen. (D. R. P. 496 163 KI. 8  1 vom 25/10. 1928, ausg. 15/4.
1930.) F r a n z .

Carl Alfred Braun, Deutsehland, Gewinnung von Cellulose aus Stroh verschiedenster 
Herkunft, ferner aus Bambus u. faserigen Stoffen aller Art durch Yerkochen mit 
Na2 S03-Lauge zusammen mit Na2 Si03-Lsg. oder mit Zinkaten, Aluminaten, Boraten 
oder Seifen oder seif enahnlichen Substanzen, wie Oleaten, oder mit Alkaliverbb. sehwacher 
Sauren mit oder ohne Zusatz von Atzalkalien oder Alkalicarbonaten. — Eine ge- 
eignete Koehlauge besteht z. B. aus 85 kg Na2 S03, 35 kg NaOH u. 5 kg Na2C03 oder 
aus 8,5% N a,S03, 2% NaOH u. 3,5% Na2 Si03. In einem Beispiel werden auf 100 kg 
Strohhacksel benutzt 9 kg Na2 S0 3 u. 5 kg Na,Si0 3 in W. gel. (F. P. 35 816 vom 25/8.
1928, ausg. 28/3. 1930. Ung. Prior. 7/4. 1928. Zus. zu F. P. 38011; C. 1928. II. 
1163.) M. F. M u l l e r .

Charles Frederick Cross, London und Alf Engelstad, Vardal, Norwegen, Ver- 
fahren zur Gewinnung von Zellstoff durch Aufschlu/3 von Holz mittels wafiriger schwefliger 
Saure unter Zusatz von Ammoniak. (D. R. P. 495 146 KI. 55 b vom 23/10. 1924, 
ausg. 2/4. 1930. E. Prior. 15/11. 1923. — C. 1925. II. 503 [E. P. 229 002].) M. F. Mu.

Adolf Magnus Rupert Karlstrom, Hyltebruek, Schweden, Yerfahren zum Wieder- 
gewinnen von Fasem aus faserhaltigen Fliissigkeiten. (D. R. P. 495 681 KI. 55 d vom 
25/8. 1927, ausg. 10/4. 1930. Schwed. Prior. 7/9. 1926. — C. 1928. I. 444 [E. P. 
277 310].) M..F. M u l l e r .

James Holmes, Kilbarchan, Henry Archibald Kingcome, Glasgow und James 
Lockhart Jardine, Penicuit, Schottland, Einrichtung zur Ausnutzung des Heizwertes 
der organischen Bestandteile von Natronzellstoffablauge u. zur Wiedergewinnung des 
Natrons durch Verbrennung der verdichteten Ablauge u. Riickgewinnung der hierbei 
ais Asche niedergeschlagenen calcinierten Soda, bei welcher dio Ablauge von den 
Kochem in einen ihre Eindampfung einleitenden Dampfkessel eingefuhrt, weiterhin 
einem Verdampfer zugefuhrt u. schlieBlich in eine sie veraschende Verbrennungskammer 
eingespritzt "wird, dad. gek., daB dem die Eindampfung einleitenden Dampfkessel 
ein kesselartiger Sammelbehalter vorgelegt ist, der vermoge einer Verbindung der 
beiderseitigen Dampfraume unter dem gleiehen Druck wie der Eindampfkessel steht 
u. diesem die Laugo unter Aufreehterhaltung eines stets gleiehen Fl.-Standes im Ein-
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dampfkessel mittels einer selbsttatigen Regolungsvorr. durch Schwerewrkg. zuflieBen 
liif3t, u. daB die in dom Verbrennungsraum anfallende Asche durch eine gegen die 
AuBenluft u. gegen die Verbrennungskammer abgeschlossene Auflosungskammer 
hindurchgeschickt u. in aufgelostem Zustande durch Leitungen u. eine Umlaufpumpe 
nach hochgelegenen MischgefaBen gelcitet wird. An Hand von Zeichnungen ist die 
App. u. das Verf. beschrieben. (D. R. P. 496120 KI. 55 b vom 26/2. 1928, ause. 
15/4. 1930. E. Prior. 11/10. 1927.) M. F. M u lle r .

Kanegafuchi Boseki Kabushiki Kwaisha, Japan, Verfahren zur Herslellung 
von Kunstseidefaden aus einer, natiirliche Seidensubstanz in kolloidaler Losung ent- 
lialtenden Fliissigkeił, dad. gek., daB man die aus einer Spinndiise in ein koagulierendes 
Bad eintretenden in Koagulation begriffenen Faden mittels durch mechan. Mittel 
erzeugter gleitender Reibung streckt, zum Zweck, einen gleichmafiigen u. dadurch 
zahen u. starken Faden zu erzeugen. (Scliwz. P. 136 011 vom 6/3. 1928, ausg. 16/12.
1929.) E n g e r o f f .

Soc. pour la Fabrication de la Soie ,,Rhodiaseta“ , Paris, Kunstseidefdden, 
dad. gek., daB man die in fliichtigen Losungsmm. gel. C'elluloseverb. vor dem Ein- 
pressen in die Diisen erwarmt, die Diisen jedoch yermittels eines Luftstromes kiihlt 
(20°). (Zeichnung.) (Ung. P. 97 611 vom 30/6. 1928, ausg. 1/8. 1929. D. Prior. 10/8.
1927.) G. K o n ig .

0. Kohorn & Co., Wien und A. Perl, Wien, Sauem von Kunstseidefdden. Die
Faden werden nicht in gerader Linie durch dio mit Saure erfiillte Rinne umgekehrt 
zur Spinnlsg gefiihrt, sondern im wesentlichen horizontal iiber einen Punkt, der ziemlich 
mit der Eintrittsstello der Faden in die Rinne zusammenfallt. (E. P. 316 253 vom 
27/5. 1929, Auszug veroff. 18/9. 1929. Prior. 26/7. 1928.) E n g e r o f f .

1. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Deutschland, Herslellung chemischer Produkte 
aus Hólz. Man behandelt Holz in Ggw. einer alkal. FI. mit einem alkylierend oder 
aralkylierend wirkenden Mittel. Man bearbeitet, z. B. Sagemelil mit NaOH u. erhitzt 
dieses Gemisch mit Athylchlorid etwa 6  Stdn. auf 100°. Die Yerfahrensprodd, sind 
in organ. Losungsmm. 1., ergeben viscose Lsgg., die auf sehr elast. Filme u. kiinstliche 
Faden verarbeitet werden. (E. P. 325 512 vom 19/11. 1928, ausg. 20/3. 1930.) E n g e r .

Magnasco Roggero & Co., Genua, Wasserdichte Preflplatten, Formstucke etc. 
aus Zellstoff, durch Zusatz einer Lsg. eines Oxydationsmittels, wie z. B. ein Gemisch 
von 10 Tin. HN0 3 u. 10 Tin. H 2 S04, u. durch Impragnieren des Materials mit einer 
Lsg. eines kiinstlichen Harzes, z. B. Phenol-Formaldehydharz, worauf die M. h. verpreBt 
wird. Evtl. werden mehrere Schichten zusammengepreBt u. dann zu Formstiicken 
Terarbeitet. — Z. B. wird ein Zellstoffband von 0,5 mm Dicke in eine wss. Lsg. von
10 Tin. HNOj u. 10 Tin. H 2 S04 12 bis 24 Stdn. eingetaucht. Nach dem Abpressen, 
Abschleudern, NeutraHsieren u. Waschen wird die M. getrocknet u. nacheinander in 
fl. Phenol u. 40%ig- Formaldehydlsg. eingetaucht. Nach dem Trocknen wird die M. 
zunachst bei 60° u. dann bei 160° h. verpreBt. (E. P. 325 281 vom 16/11. 1928, ausg. 
13/3. 1930.) M. F. M u l l e r .

XIX. Brennstoffe: Teerdestillation; Beleuclitung; Heizung.
Hans Bode, Altes und Neues zur Lignintheorie. Vf. bestreitet vom Standpunkte 

des Gcologen aus die Richtigkeit der Lignintheorie der Kohlenbldg, die die Beteiligung 
der Cellulose ais wesentliches Rohmaterial ausschlieBt. Er verweist auf M a r c u s s o n s  
Angabe, daB das Verschwinden der Cellulose wahrend der Yertorfung nicht auf einer 
Zerstorung durch Bakterien, sondern auf Umwandlung in Oxycellulose beruhe, die 
dann in Humal- u. Huminsaure iibergehe. Ferner ist die Methoxylzahl nicht ais jfaB- 
stab fiir den Ligningeh. vern’endbar, weil auch Pektinverbb. sie beeinflussen konnen; 
auch existiert keine einheitliche Methode fiir die Ligninbest. Beobachtungen iiber 
bakteriellen Celluloseabbau an vermoderndem Holze sind nicht maBgebend, weil es 
auch Lignin abbauende Bakterien gibt, Huminstoffe aber bakterientotend wirken; 
auch waren die Verhaltnisse u. Vorgiinge in den Torfmooren derCarbonzeit ganz andere 
ais die in den heutigen u. in den Braunkohlenmooren der Tertiarzeit. „Auf den car- 
bonischen Mooren lag die Grundwasscroberflache in der Regel iiber der Mooroberkante, 
auf den Braunkohlenmooren lag der Grundwasserspiegel oft tiefer ais die Moorober- 
flache. Daraus ergibt sich fiir die Braunkohle Yielfach eine oberflachliche „ Verwitterung“ 
des angehauften Torfs, die zu gewissen Zeiten groBere AusmaBe erreichte u. dann zur 
Bldg. von Schwelkohle u. bei noch langerem Andauern zur Bldg. von Pyropissit
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fiihrte.“ — Gegen die yorwiegende Zcrstorung der Cellulose spricht auch der yorziig- 
liche Erhaltungszustand vieler Blattreste in den Nebengesteincn der Kohlenfloze u. 
zum Teil in der Kohle selbst, in Dolomitknollen yorkommcnder carbonischer Pflanzen- 
reste. „Die Lignintheorie kann vom biologisch-geologischen Gcsichtspunkte aus durch- 
aus nicht befriedigen. Es lafit sich geologisch keine cinzige Tatsache aufzeigen, die 
die Annahme der Ligninabstammung der Kohlen unbedingt fordcrt. Alle kohlen- 
petrographischen Erkenntnisse sprechen dafiir, daB Lignin u. Cellulose gleichmafiig 
an der Bldg. der Kohlen beteiligt sind.“ (Brennstoff-Chem. 11. 81—86. 1/3. 1930. 
Berlin.) B ó r n s t e in .

Otto Roelen, Uber die Beherrschung der Temperatur bei exotliermen Gasreaktionen. 
Auffiihrung der bisher angewandten Arbeitsmethoden. (Brennstoff-Chem. 11. 68—70. 
15/2. 1930. Miilheim-Ruhr, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Kohlenforschung.) Bo RN ST.

Luigi Vertu, Die Losung des Problems der Brikettierung leicht brockelnder Brenn- 
stoffe unter Benutzung des Abfallproduktes einer rein italienischen Industrie. Zur Brikot- 
tierung pulyerfórmiger oder brockelnder Brennstoffe schlagt Vf. ais Bindemittel die 
Schalen u. dio innere Haut der zur Fabrikation von Ca-Citrat ausgeprefiten Citronen 
vor, den sogenannten „pastaccio“ . Der getrocknete, feingemahlene u. dann mit W. 
zu einem dicken Brei angeriihrte pastaccio hat sich ais rauch- u. pechfreies Brikettierungs- 
mittel gut bewahrt. Der Aschengeh. ist relativ gering, der Heizwert der auf diese Weise 
hergestellten Briketts betragt ca. 6000 Cal. (Industria chimica 4. 567—68. Juli
1929.) We iss .

H. H. E b ert, Gaserzeuger. Erórtcrung der Unterschiede zwischen Entgasung u. 
Vergasung, der Betriebsyorgange bei letzterer, sowie der Ausbildung der Generatoren 
u. Zubehórteile. (Zentral-Europ. Gieficrei-Ztg. 3- Nr. 3. 8—9. Marz 1930. Berlin.) W frm .

Franz Fischer, tlber das Wesen des Verkokungsvorganges. Vortrag uber die 
neuesten Forschungsergebnisse. (Brennstoff-Chem. 11. 64—66. 15/2. 1930. Miilheim- 
Ruhr, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Kohlenforschung.) B ó r n s t e i n .

Bernhard Hofmeister, Das Treiben der Stemkohlen bei der Verkokung. Der 
KoRTEN-DAMMsche App. zur Best. des von einer K ohle in der Ofenkammer ausgeubten 
Treibdrucks wurde vom Vf. in der A rt yerbessert, dafi er dieZugfeder durch eine Schraube 
verstellbar machtc. Dadurch wird die Messung beschleunigt u. eine in kg/'qcm aus- 
gedriickte Zahl fiir den M axim aldruck erhalten. Die so erzielten Ergebnisse stim m en  
gut mit denen der „Waldenburger Muffelprobe“ uberein, bei der grófiere Kohlenproben 
im elektr. Ofen yerkokt u. auf Treiben, Blahcn u. Schwinden gepriift werden. Mit 
dem Treibdruckapp. u. einer Reihe yon Kohlenproben yerschicdener Hcrkunft fand 
Vf.: Der Treibdruck steigt mit zunehmendem Raumgewicht u. mit zunehmender 
Korngrofie der Kohle u. wird geringer bei waehsendem Zusatz yon W. oder von 
Magerungsmitteln (Koksgrus); groBerer Verkokungsgeschwindigkeit cntsprielit auch 
groBerer Treibdruck. Bei Verkokung von Kohlenmischungen ist der entstehende 
Treibdruck nicht gleich dem errechneten Mittel aus den Teildrucken der Mischungs- 
bestandteile. Fur die Praxis wichtig erwies sich auch die Treibzeit, die Dauer, wahrend 
der der Druck anhalt u. dereń Best. erst durch die Anwendung des App. ermoglicht 
wird; Vf. fand, dafi gewisse Partien desselben Kohlenyorkommens bei Gleichbleiben 
aller anderen Erscheinungen einen Treibdruck yon gleicher Hohe, aber verschiedener 
Dauer aufweisen konnen, was wegen der Einw. auf die Wandę der Kokskammern yon 
Wichtigkeit ist. — Den Gegensatz zum Treiben bildet das Schwinden der Kohle, die Vor- 
bedingung fiir ein leichtcs Ziehen des durch das Treiben yerdichteten, garen Kokses. 
Auch dieses ist yermittels des App. meBbar. — Fiir die theoret. Erkldrung zerlegt Vf. 
das Treiben in zwei Stadien u. legt fiir die Erscheinung wahrend der Vorentgasungs- 
zeit Dam m s Theorie der Gefugeauflockerung, fiir die folgende Erweiehungszeit 
F is c h e r s  Ansicht yon der Zers. des Festbitumens zugrunde. (Gliickauf 66 . 325—32. 
354—72. 15/3. 1930. Arch. Eisenhiitt en wesen 3. 559—69.) B ó r n s t e i n .

W alther Ter-Nedden, Die chemischen Vorgdnge beim Petit-Verfahren. Kurze 
Beschrcibung des Verf. u. der dabei yor sich gehenden Rkk. (Brennstoff-Chem. 11. 
67—68. 15/2. 1930. Bochum, Lab. der Firma Dr. C. OtTo & Co., G.*m. b. H.) BornST.

David Brownlie, Das Plassmann-Schweherfahren. Beschreibung des in Barking 
an der Themse errichteten Betriebcs. (Brennstoff-Chem. 11. 44—46.1/2.1930.) Bo RN ST.

— , Vereinigte Tieftemperatunerkokung, Vergasung und Verbrennung. Neue Ent- 
mcklungen im Betriebe der Wasserrohrkessel. Bericht iiber einen Vortrag yon B r o w n l i e , 
in dem er die Fortschritte der letzten zehn Jahrc auf dem genannten Gebiete schildert. 
(Iron Coal Trades Rey. 119. 575—76. 18/10. 1929.) B ó r n s t e in .
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Kurt Baum, Die Wdrmewirtschaft des Koksofens. Die Ausfiihrungen des Vfs. 
kommen zu dem Schlusse: die warmetechn. Bewertung einer Koksofenbatterie nach 
dem Wiirmeverbrauch jo Einheit durchgesetzter Kohle ist kein Mafistab fiir die Giite 
einer Ofenkonstruktion. Ais Gewahrleistungen kommen auf Grund der neuesten Er- 
kenntnissc in Frage: 1 . der therm. bzw. der feuerungsteehn. Wirkungsgrad, 2. die 
Gleichmafiigkeit des Abgarungsprozesses u. die Endtemp. des Kokses. (Brennstoff- 
Chem. 11. 47—51. 1/2. 1930. Essen. B o k n sT e in .

M. Dolch, Versuche uber die Sauerstoffeinwirkung auf die Kohlesubstanz beim 
Trocknen der Kohlm. Ein Beilrag zur Stoffbilanz der Kolileverschwelung. Nach Verss. 
von K. Reinhardt. Die Stoffbilanz bei der Zers. der Kohlen durch Schwelung oder 
Dest. gibt nur bei Stcinkohlen stimmende Werte, bei Braunkohlen ist die Summę der 
Prodd. meist gróBer, ais dio Menge des angewandten Materials. Das ist zum Teil durch 
Aufnahme von O aus der Luft durch die Kohle zu erklaren, eine groBe Rolle spielt dabei 
aber auch die Absorptionsfiihigkeit des Schwelkokses fiir W., O u. inerte Gase; auch bei 
der Ablóschung des Kokses mit W. wird hierdurch ein Moment der Unsicherheit in die 
Rechnung gebracht. — Vf. studiert den Vorgang der O-Aufnahme u. der nebenher- 
gehenden Abspaltung von Oxydationsprodd. an 5 vcrsclnedenen Braun- u. Stein- 
kohlensorten in einem App., in dem die Kohlenproben in einer dauernd zirkuliercnden 
O-Atmosphiire erhitzt u. die W.-, C02- u. CO-Mengen in dom Mafie, wie sie entstehen, 
aufgefangen u. bestimmt werden. Zugleich wird auch dor verbrauchte O erganzt u. 
bestimmt. Die in Rk. tretende Menge O steigt bei Braunkohle bis zum 50-fachen Yol. 
der Kohle, bei Steinkohle erreicht sie nur etwa das 7-fache Vol. Von dem in Rk. ge- 
tretencn O verbleiben bis zu 60% in der ICohlensubstanz, das ubrigo tr itt  ais C02, CO 
oder W. aus, u. zwar zeigt sich hier ein starker Unterschiod zwischen Braun- u. Stein
kohle insofern, ais fortschreitend von ersterer zu letzterer mehr u. mehr CO an Stello 
von C02  tritt, u. zugleich die Verb. des O mit H zu W. sta tt mit C in starkerem Mafie 
vor sich geht. Die Oxydation der Kohle wirkt sich bei nachheriger Dest. durch Ver- 
anderung der Teerausbeute aus, eine Vermehrung bei einer ausgesprochen lignit. Braun
kohle u. einer jungen Steinkohle — um ein Fiinftel —, aber auch eine Verminderung 
bei anderen Kohlen. Die oxydierten Kohlen spalten ferner mehr H u. daneben meist 
weniger CH4 ab, ais die frischen; eine Vormehrung des C02-Anteils im Dest.-Gase ist 
keineswegs die Regol. (Braunkohle 28. 709—16. 736—41. 763—59. 1929. Halle a. S., 
Univ.-Inst. f. techn. Chemie.) BoP.NStElN.

A. Sander, Die Aussichten der Kóhlerweredlung in Italien. (Braunkohle 28. 
880—84. 897—904. 12/10. 1929.) B o r n s t e i n .

Fr. Albach, Die Geuńnnung des Teers und dessen Verarbeitung. Schilderung der 
Stein- u. Braunkohlenverarbeitung mit zahlreichen Abb. u. Tabellen. (Asphalt u. Teer 
29. 1303—14. 3/12. 19Z&.) N a p h t a l i .

H. Zollikofer, Teo.rqvM.Utdt und Ofenbeirieb. Vf. stellt fest, dafi auch bei den durch 
neue Ofenbaustoffe (Silica) bedingten hóheren Tempp., bei den neueren Ofenbauarten 
(Kleinkammerófen) u. Ladeverff. durch móglichste Vollfullung der Entgasungsraume, 
auch der horizontalen, ein wertvollerer, dunnfl. Teer mit niedrigerem C-Geh., sowo 
besserer Koks bei gleichzeitiger Schonung der Ofen zu erzielen ist, die Wasser- 
gaserzeugung im Entgasungsraume selbst wird rationeller. Nótigenfalls liiBt sich durch 
geeignete Fiihrung des Ofenbetriebes u. durch Dest. des Teers auch Teer geringerer 
Viscositat herstcllen. Vf. empfiehlt die Ausriistung der Gaswerke mit eigenen Teer- 
destst., um, event. auch durch Misehung mit Bitumen u. anderen Zusatzstoffen, Teer 
fur Strafienbauzwecke von gewunschter Viscositat u. Klebkraft erzeugen zu kónnen. 
(Monats-Bull. Schweiz. Yer. Gas-Wasserfachmannern 10. 96—98. Marz 1930.) W frm .

S. B. Jones, Yertikalreiorteiibetrićb auf kleinen Werken. Bericht iiber Verss. mit 
neuen Kohlensorten in einem Ofen mit 4 Veftikalretorten, Bauart G lo v e r -W e sT .  
Durchfiihrung der Verss„ Kokspriifung, Gasanalyse, Teer u. NH3-W., Betriebseinzel- 
heiten. Erórterung. (Gas Journ. 190. 96—97. 9/4. 1930. Clevedon.) W o lf f r a m .

W. Gluud, W. Klempt und Fr. Brodkorb, Die Entschwefelung von ammoniak- 
freiem und ammoniakhalligem Gas nach dem Verfahren der Gesellschaft f-iir Kohłenłechnik. 
Erlauterung des Verf. (Brennstoff-Chem. 11. 23—27. 15/1. 1929.) B o r n s t e i n .

Franz Fischer, Fritz Bangert und Helmut Pichler, Ober die Bildung fliissiger 
Kohlenwasserstoffe aus Acetylen. I. Mitt. Ober die Polymerisalicm des Acetylens. Beim 
Leiten von C2H 2 durch ein mit A-Kohle oder Silicagel gefiilltes Porzollanrohr, das auf 
600—700° erhitzt wurde, entstand zunaehst H u. CH., unter Abscheidung von freiem C, 
welcher dann ais Kontakt die Umwandlung in fl. KW-stoffe veranlafite. Nach 5-std.
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Vers.-Dauer wurden 70% des C2H 2 in Ole (Leielit- u. Sekweról zu gleichen Teilen) 
iibergefuhrt. Bei Verdiinnung des C2H 2 mit anderen Gasen tr itt  die Schwerolbldg. 
otwas zuriiek, was besonders bei C02 -Zusatz, unter Vermehrung der Leiehtólausbeute, 
der Fali ist. Das C2H 2 -C02-Gemisch gibt auch im leeren Bohr eine Olausbeuto von 70% 
des C2H2. Durch Druckyerminderimg wird die lik. nicht begiinstigt. (Brennstoff-Chem. 
10. 279—82. 1929. Miilheim-Ruhr, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. Kohlenforsch.) B o r n s t e in .

Franz Fischer, Kurt Peters und Herbert Koch, Uber die Bildung fliissiger 
Kohlenwasserstoffe aus Acetylen. II. Mitt. Uber die katalytisclie Hydrierung und Konden- 
sation des Acelylens. (I. vgl. vorst. Bef.) Aus Gasgemischen, die H  neben C2H 2 ent
halten, lasson sich unter Mitwrkg. geeigneter Kontaktsubstanzen benzinreiehe KW-stoff- 
gemische erhalten. Vff. arbeiteten mit durchladenem Kokereigas, sowie mit synthet. 
H-C2 H2-Gemischen mit gleichem Erfolge. Ais Kontakt war Fe allein wenig wirksam, 
im Gemisch mit Cu (4: 1 ) lieJB es viel Cupren entstehen, das sich bei Anwendung von
10 Fe/l Cu nur wenig, von 10 Fe, 1  Cu, 1  Ni fast nicht bildete. Giinstiger wirkte die
Kombination 2 Fe/l Ni, noeh giinstiger 10 Fe/l Ni. Eine Vergiftung der Kontakte 
durch ungereinigte Gase findet nicht statt. Dio Hohe der Temp. ist von geringem Einflufi 
auf die Natur der Prodd., um so mehr die Art des Kontakts. Unter giinstigen Be- 
dingungen w ir don jo cbm Kokereigas, das elektr. durchladen war, 85 g Ol (davon 76°/o 
Leiehtól) gewonnen. (Brennstoff-Chem. 10. 383—-85. 1929. Miilheim-Ruhr, Kaiser- 
Wilhelm-Inst. f. Kohlenforsch.) B 6 r n st*e i n .

Arthur Lachman, Die Aussicht fur chemische Nulzbarmachung von Naturgas. 
Zurzeit ist die Herst. von Rufi die bedeutendste „chem.“ Verwendungsart fiir Naturgas. 
Vf. nennt dann den F iscH E R -P ro zefi zur Herst. von Synthol u. verwandten KW-stoffen, 
w obei das CH±l des Naturgases mit W.-Dampf in ein Wassergasgemisch zu iiberfuhren 
ware, u. den BERGiUS-ProzeB, fiir den das CHa durch Craeken den nótigen H 2 hefem 
konnte zur Nutzbarmachung schwerer Ole durch Hydrierung. — Eine entfernte 
Moglichkeit besteht auch zur Herst. von C2H2. Die C a r b i d e  a n d  C a r b o n  
C h e m i c a l s  C o r p .  craekt Naturgas so, daB sie dabei eine erhebliehe Ausbeute 
an C2 H 4 erhalt, das in Glykol u. andere Prodd. iiberfiihrt wird. (Petroleum World-
011 Ago 26 . N o. 11. 67—70. 116. N ov. 1929.) N a p h t a l i .

F. Frank, Technische und uńrtschaftliche Ausblicke der Braunkohlenauswertung. 
Ausfuhrungen iiber Ggw. u. Zukunft der Braunkohlentechnik, die sich nicht im Auszuge 
wiedergeben lassen. (Braunkohle 28. 849—61. 1929.) BoRNSTEIN.

J. P. Koettnitz, Die Aussichten fur die Braunkohlenteerpech-Kokerei. Aus dąr ver- 
gleichenden Unters. verschiedener Teerpeche ergibt sich, daB Schwelteer- u. paraffin- 
reiche Generatorteerpeehe sich mit Gewinn verkoken lassen, paraffinarme Generator- 
teerpeohe jedoch nur dann, wenn der Koks sich ais brauchbaęes Anodenmaterial hor- 
stellen lafit oder der Pechpreis sehr niedrig liegt. Wenn das Pech aschefrei u. das 
Problem des Anodenkokses gel. ist, ist die Braunkohlenteerpech-Kokerei gewinnbringend. 
(Brennstoff-Chem. 11. 9—10. 1/1. 1930. Pirna-Neundorf.) B o r n s t e i n .

Franz Fischer, Theo Bahr und Heinz Sustmann, Die Verschwelung von Stein- 
kohlen und Braunkohlen in einer Gasalmosphare von erhohtem Druck. Wahrend, wie 
bekannt, durch Vakuumdest. yon normalerweise backender Kohle unter Schonung 
des Bitumens ein wenig fester, kaum verbackener Halbkoks entsteht, war zu erwarten, 
daB bei einer Dest. unter erhohtem Gasdruck das Gegenteil eintreten u. unter starkerer 
Zers. des Bitumens ein diehterer Halbkoks entstehen wiirde. Verss. mit verschiedenen, 
nicht backenden u. backcnden Kohlen in einem Autoklaven bei 600° u. Gasdrucken 
von 5, 25, 50, 100 at, die durch den Dampf des enthaltenen W. u. der entstandenen 
Dest.-Prodd. oder aufgepreBten, O-freien N herrorgerufen waren, bestatigten diese 
Vermutung. So konnte aus nicht backenden Kohlen bei ausreichendem Bitumengeh. 
ein fester, gebackener Halbkoks, aus backenden u. blahenden Kohlen ein weitgehend 
verdiehteter Koks erhalten werden. Gleichzeitig wurde durch Zers. des Bitumens 
die Urteerausbeute vermindert, die Menge desDest.-Gasesu. des Halbkokses vermehrt. 
Die Verkokung bitumenreicher, aber nicht backender Kohle unter hohem Gasdruck, 
wobei unter Umwandlung von Festbitumen in Olbitumen die Bldg. eines gebackenen 
Kokses sich vollziehen wiirde, laBt sich vielleicht techn. ausnutzen. (Brennstoff-Chem.
11.1—9. 1/1. 1930. Miilheim-Ruhr, Kaiser Wilhehn-Inst. f. Kohlenforsch.) BORNST.

Imre von Makray, Die Verteiluvg des Kohlensioffs, Wasserstoffs, Stickstoffs, 
Schwefels und Sauerstoffs in den, Hydrierungsprodukten einer Eozdnbraunkohle. Vf. 
hat 2200 g einer ungar. Eozanbraunkohle getrocknet u. gepulvert m it 330 g Fe,0 3  in 
einen rotierenden Autoklayen von 20 Liter Inhalt eingefiihrt, 8  Fe-Kugeln von 5 cm
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Durchmesser zugesetzt, yerschlossen, evakuiert u. mit H auf 110 a t gefullt, dann 
auf 470° erhitzt u. 1—2 Min. auf dieser Temp. gehalten. Dabei konnten 45—4G°/a 
der Kohle in benzoil. Substanz ubergefiihrt werden. Die genaue Biianz der eingefiihrten 
Elemente ergab: vom C wurden 53,4% im Ol, 21,7% im Gas, 24,6% im unl. Riick- 
stando gefunden; CO war nicht entstanden. 29,8°/0 des H befanden sich im Ol, 21,8% 
unyeriindert im Gas, der Rest im W, don gasfórmigen KW-stoffen u. dom unl. Riiek- 
stand; zur Red. von Fe2 0 3 u. der O-haltigen organ. Verbb. waren 2,9% des H ver- 
braucht. 96,7% des S aus der Kohle wurden yom Fe2 0 3 gobunden, 0,39% enthielt 
das Ol. Der N wurde zu 41,0°/o ais NH3, zu 31,4% in Form von Basen im Ol gefunden. 
46,0% des O gingen in C02, 35,6% in W. iiber; 15,5% des O fanden sich in Form yon
— z. T. mehrwertigen — Phenolen. (Brennstoff-Chem. 11. 61—64. 15/2.1930. Budapest, 
Chem.-techn. Inst. d. Techn. Hochsch.) B o r n s t e in .

R. VOn Walther und W. Franke, Die elektrostatische Selbstaufladung von in 
Bewegung befindlichem Braunkohlenstaub. Nachdem von friiheren Untersuchern u. auch 
yon den Vff. nachgewiesen ist, daB Braunkohlenstaub eine eloktr. Selbstaufladung 
erleiden kann, wird in geeigneter Apparatur die Beeinflussung derselben durch die 
emzclnen Faktoren, die dabei in Betracht kommen, gepriift. Es zeigt sieli, dafl eine 
Erhóhung des Potentials bewirkt wird durch wachsonde Staubmenge, groCere Konz. 
des Staubes im Luftstrom, hóhere Druckspannung des lotzteren, groCere Feinheit des 
Staubes u. steigende Temp.; eine Erniedrigung tritt ein beim Arbeiten in Luft von hokem 
relatiyem Feuchtigkeitsgeh., der Yerwendung weiterer Rohrleitungen u. teilweisem 
oder yollstandigem Ersatz der Luft durch inerte Gase. An Bitumen reiehere Kohlen 
werden starker aufgeladen ais daran śirmere. Die Ladung des Staubes ist stets negatiy. 
Vff. kniipfen daran Folgerungcn fur die Praxis. (Braunkohle 28 . 789—99.1929.) B ó rn sT .

G. Stadników und A. Baryschewa, Vber die Zusammensetzung von Torfbildnern 
und Torfarten. I. Verss. der Vff. bestiitigen, dafi die torfbildenden Moose unzweifel- 
haft Lignin enthalten. Sie untersuchten vier Proben desselben Torflagers aus ver- 
schiedener Tiefe — 0,5, 1,0, 1,5 u. 2 m — unter der Oberfliiche durch aufeinander- 
folgende Extraktion mit h. W., l%ig. NaOH u. Zerlegung des yerbleibenden Restes 
in Cellulose u. Lignin, um den Fortschritt der Vertorfung zu yerfolgen. Die beiden 
oberen Schichten waren hauptsachlich aus Sphagnum gebildet mit ca. 46% wasserl. 
Bestandteilen der Trockensubstanz, wesentlich Zucker u. Pektinstoffe. Tiefer fanden 
sich nur 15% wasserl. neben unl. Salzen in W., A. u. A. 1. Sauren u. Humaten (bis 
30% Sauren); die in A. 1. Sauren sind der Hymatomelansaure sehr ahnlich u. scheinen 
teilweise ein Zwischenstadium zwischen Lignin u. Huminsaure darzustellen. Der 
Cellulosegeh., in Sphagnum paryifolium 35%, /geht im Torf schon bei 0,5 m Tiefe 
auf nur 10% herab; ebenso yerringert sich das Lignin yon 9,2 bzw. 16,14% hi den. ver- 
schiedenen Sphagnumartcn auf 2,65% bei 0,5 m, unter 1,55% bei 1,0 m Tiefe. An 
Stelle des Lignins finden sich betrachtliehe Mengen daraus entstandener Huminsauren. 
Diese Umwandlung yollzieht sich nach dem Schema: Lignin der Pflanzen — y  Lignin 
des Torf es — y  in W. u. A. 1. Huminsauren — y  in W. unl., in A. 1. Hymatomelan
saure— y  Humussaure— y  Humin. (Brennstoff-Chem. 11. 21—23. 15/1. 1930.
Moskau, Lab. f. Kohlenforschung.) B ó r n s t e in .

Krusch, Die Entstehung des Erdols, verivandter Kohlenwasserstoffe und geuńsser 
Kohlenvorkommen. Erdol kann, wie Vf. ausfiihrt, auf sehr yiele Arten sowohl auf 
minerał. Wege ( B e r t h e lo T ,  M e n d e l e j e f f ,  M o is sa n ) , wie aus organ. Resten von 
Tieren u. Pflanzen (POTONIE) entstanden sein. Die bisherige Verallgemeinerung einer 
bestimmten Entstehungstheorie muB fallen gelassen werden. Yf. gibt zahlreiche Bei- 
spiele yon Erdolvorkk. in den yefschiedensten Formationen, ebenso von Kohlevorkk., 
wo yielfach. Abscheidung aus KW-stoffhaltigen Exhalationen vermutet werden kann, 
u. geht dann naher auf die Kohle der Witwatersrandkonglomerate ein, wo sie mit 
Schwefelkies u. Au yergesellschaftet yorkommt, u. nach seiner Auffassung ais Aus- 
fiillung aus (KW-stoff-) Gasen, die aus Spalten aufstiegen, angesehen werden mufi. 
(Petroleum 25. 1491— 94. 6/11. 1929.) N a p h T a li.

E. Casimir, Studien iiber das Erdol des Orvhenjeld.es Moreni (Rumanien). Unter 
Mitarbeit yon Creanga u. Dimitriu. Analyt. Daten des aus yerschiedenen geolog. 
Schichten stammenden Erdols werden mitgeteilt; auch das Erdol aus ein u. derselben 
Schicht kann yerschiedene chem. Zus. haben. Der S-Geh. nimmt mit wachsender 
Tiefe der Schichten ab, Analoges gilt fiir C, N u. O, wahrend der H-Geh. zunimmt. 
Die Rohole sind prakt. frei von ungesatt. KW-stoffen, sie enthalten 9,3% aromat.,
33,5—26,8% naphthen., 63,1—57,2% paraffin. Der Geh. an organ. Sauren ist ziemlich
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hoch, in den Leichtolen erreicht er 3,5°/o- (AUg. Osterreich. Chem. u. Techn.-Ztg. 48. 
57—63. 15/4. 1930.) _ F r ie d m a n n .

Ogden Fitzsimmons und W. H. Bahlke, U ber einige Eigenschaften von Mid- 
Continent-Erdól. D as M ol.-G ew . d e r D e s ts t. v o n  M id -C o n tin en t-E rd o l, d ie  durch n a h e r 
beschriebene so rg fa ltig e  F ra k tio n ie ru n g  (H E M PEL -A ufsatz, 2 FuB  hoch, mit R a s c h ig -  
R in g en ; be i 540° F . Vakuum v o n  5 m m ) erhalten wurden, i s t  nach B e c k m a n n ,  
M e n z i e s - W r i g h t  (K p .-E rh ó h u n g ) u. V i c t o r  M e y e r  b e s tim m t w orden . D io R esu l- 
t a t e  s in d  au f D iag ram m en  zusammengestellt, a u s  d en en  d ie  fo lgenden  Beziehungen 
zu ersohen sind: zum spezif. G ew ich t, zum ,,50-% -Punkt" (A. S. T . M.), zu engen  u. 
w e ite ren  F ra k tio n e n , zum G esam td est. u. zum Riiekstand (w oraus d e r  V erlau f d e r 
M ol.-Geww. mit fo rtsc h re ite n d e r D est. e rs ich tlich ), zur SAYBOLT-Viscositat u. zur 
abso l. V isco sita t bei 100° F . N a tiir lic h  g e s ta t te n  d ie  9 D iag ram m e a u ch  noch w eite re  
Beziehungen abzuleiten. (Oil G as Journ. 28. N r. 29. 154; 276. 5/12. 1929. Whiting, 
Ind., Standard Oil Co.) N a p h t a l i .

R. L. Duff, KorrosionsverhiUung bei der Erdolrerarbeilung. Hohere Drucke u. 
Tempp. u. sonstige Anderungen der Vcrff. bei der Erdolyerarbeitung yerlangen ein- 
gehendes Studium der erforderlichen Werkstoffe. Vf. bespricht die Art der Unters. 
der Werkstoffe im Laboratorium, auf dem Olfeld u. im Betrieb, die sich auf Metalle, 
Legierungen u. Schutziiberzuge erstreckt, u. gibt zahlreiche prakt. Winkę fiir die Aus- 
wahl des Materials fiir Pumpen, Rohre u. andere hochbeanspruclite App., die im Original 
naelizulesen sind, da jedes Problem besonders zu behandeln ist. (Oil Gas Journ. 28. 
Nr. 29. 150. 274. 276. 5/12. 1929. New York, Standard Oil Development Co.) N a p h T a l i .

J. C. Morrell und W. F. Faragher, Uberziige mit keramisclien Nansen, ein Ausweg 
aus den Korrosionsschwierigkeiten beim Cracken von Ol. Vff. schildern die zerstórenden 
Wrkgg. von H 2S auf eine groBe Reihe von Metallen u. Legierungen an Hand friiherer 
Arbeiten, u. haben, da Metalle keine zufriedenstellendc Wrkg., besonders unter Druck, 
zeigen, ein neues Verf. entwickelt mit Hilfe von keram. Massen, die auf die durch Sand- 
strahlgebliise gereinigten Metallflachen gespritzt u. dann mit einer ahnlichen Mischung 
fertig iiberstrichen werden. Hierauf erfolgt die Trocknung u. Auswiirmung, d. h. der 
ProzeB, der fiir die richtige Haftung der 1/8—3/io 2°11 starken Auskleidung besonders 
wesentlich ist. Derselbe erfolgt in naher beschriebener Weise durch Trocknung bei 
60—70° F. u. darauffolgende Erhitzung in einem naher angegebenen Tempo von 180 auf 
iiber 900° F. in 24 Stdn. Ais Mischung zum Anspritzen wird angegeben: Ofenzement 
60 lb., weiBer GieBereisand 30 lb., kurzfaseriger Asbest lY 2 lb., Wasserglas 1 Gall. 
(techn. Lsg. 40—43° B6 , Si0 2 zu Na20  wie W. ungefahr 1V2 Pint. (bis zur
riehtigen Konsistenz). Zum Anstreichen. dient eine Mischung von 61b. Ofenzement, 
1 Gall. Wasserglas u. 3 Pint. W. Die Anwendung dieser Mischungen u. die notwendigen 
Mengen fur Crackkammern werden angegeben u. die Art der Aufbringung im einzelnen 
genau geschildert. Diese Auskleidung soli alle fiir CrackgefiiBwandungen wiinschens- 
werten Eigg. besitzen, z. B .: Widerstand gegen HC1 u. H 2 S, Haltbarkeit bei schneller 
Erhitzung oder Kuhlung, festes Anhaften am Stahlmantel o. dgl., u. geniigende Hartę 
beim Reinigcn der Innenflachen der Kammer, leichte Entfernbarkeit von Koks, Pech 
u. anderen Stoffen, schnelle u. leichte Herst. etc. (Chem. metallurg. Engin. 36- 596—99. 
Okt. 1929.) N a p h t a l i .

George Reid, Kontinuierliche Arbeit von Mantel- und Rolirenkesseln in der Elk- 
Raffinerie. Die nach neuesten Verff. arbeitende Raffinerie wird an Hand von Photo- 
grammen eingehend beschrieben. Insbesondere wird der Dest.-ProzeB u. die Ge- 
winnung von Paraffin u. Schmierolen unter genauer Kontrolle des verbrauohten 
Dampfes geschildert. Bzgl. zahlreicher techn. Einzelheiten muB auf das Original 
Yerwiesen werden. Erwahnt sei, daB die Wiinde der Sharples-Zentrifugenanlage 
etwa 6  FuB hoch mit Irory  Sam. Onyx, einem Lack' von besonderer Farbę u. Wider- 
standsfiiliigkeit, bedeckt sind. (Refiner and natural. Gasoline Manufacturer 9. 91—93. 
Jan. 1930. Falling Rock, West Virginia, Elk Refining Co.) N a p h t a l i .

W. W. Gary, Destillation von Petroleum mit Dampf und Vakuum. Um festzustellen, 
bei welcher Temp. ein Ol mit emer gegebenen Menge Dampf dest. odor bei welcher 
Temp. es unter Anwendung von Dampf u. Vakuum dest., bedient man sich eines vom 
Yf. entworfenen Diagramms, dessen Konstruktion u. Anwendungsmoglichkeiten er- 
lautert werden. (Petroleum World Oil Age 26 . N o. 11. 81. N ov . 1929.) N a p h t a l i .
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