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A. Allgemeine und pliysikalische Chemie.
O. Schlenk, Die Entdeckung des A nilins vor 100 Jaliren. Kurzo Wiedergabe der 

Entdeckungsgeschichte. (Ztschr. f. angew. Ch. 39. 757—59. Radebeul.) K a n g r o .
Ludwig Darmstaedter, Joliann Rudolph Glauber. Lebcnsbesehreibung. (Chein.- 

Ztg. 50. 585— 86.) J u n g .
Hermann Lux, Die Arlen der cliemisclien Bindung. Zu den iiblichen Bindtmgs- 

arten —  der polaren u. der niclitpolaren — gesellt Vf. noch die h a l b p o l a r e  
B i n d u n g  u. definiert die drei Arten folgendermaBen: Bei der polaren Bindung 
werden Elektronen von einem Atom dem anderen vollig abgetreten, bei der halb- 
polaren sind ein oder mehrere Elektronen des einen Atonia beiden Atomen vollig 
gemeinsam, bei der nichtpolaren entstammen die gemeinsamen Elektronen zur Halfte 
dem einen, zur anderen Halfte dem anderen Atom. Die halbpolare Bindung ist z. T. 
elektrostat. Natur, weil das Atom, das die gemeinsamen Elektronen geliefert bat, 
positiver ist. Die halbpolare Bindung ist anzunehmen bei Moll. m it elektr. Dipolen, 
bei Halogeniden, die kein Ionengitter bilden (wie B F3) usw. (Ztschr. f. physik. Ch. 
121. 456— 62. Bonn, Univ.) B ik e r m a n .

Rajendralal De, Das Phdnomen der Yałenz. Vf. setzt die tJbertragung eines 
Elektrons bei der polaren Spaltung einer Verb. u. Bildung des betreffenden Anions 
in Parallele zum radioaktiven Verschiebungsgesetz von F a j a n s  & S o d d y  u . glaubt 
hierbei eine entspreehende Valenzverschiebung sich vollziehen zu selien. So geht z. B. 
bei der B. von N H 4C1 aus N H n HC1, wobei ein Elektron des N H 3-MoI. an das Cl 
tritt, der N  aus der 3- in die 5-wertige Eorm uber. —  Almliche Betraehtungen werden 
fur Verbb. des P , S, O u. B angestellt, aueh soli die B. von 3 atomarem Wasserstoff 
u. den He-Verbb. ahnlieh zu interpretieren sein. (Journ. Science Assoc. Maharajah’s Coli. 
Yizianagaram 2. 114— 19. Dacca, Univ. Bengalen.) F r a n k e n b u r g e r .

Richard Lorenz und M. Mannlieimer, Bemerhungen uber das neue Massen- 
wirkungsgeselz. III. Zur łheoretischen Berechnung der Isothenne. (II. vgl. Ztschr. 
f. anorg. u. allg. Ch. 150. 343; C. 1926. I. 3381.) Stellt man sich das neue Massen- 
wirkungsgesetz explizit ausgedriickt ais y  — y  (x) vor, so ist diese Funktion monoton 
u. eindeutig. D ie Glcichung des neuen Gesetzcs liiBt sich derart transformieren, daC 
ihr Bild in das einer Geraden ubergeht. (Bei derselben Transformation geht die Iso- 
therme des „idealen“ Gesetzes in einen Punkt uber.) Mit Hilfe einer Naherungsformel 
wird auf Grund der aus drei Beobachtungen des Glcichgewichts im System Pb +  
CdCl2 Cd -f- PbCl2 ermittelten Konstanten die Isotherme des neuen Gesetzes be- 
rechnet. Diese gibt im Gegensatz zum ,,idealen“ Gesctz die Versuchsergebnisse vor- 
ziiglich wieder u. liefert damit die iiberzeugendste Probe fiir die Giiltigkeit der neuen 
Formulierung. D ie numer. Durchrechnung bestatigt den SchluB, der aus den graph. 
Darst. der Versuchsergebnisse gezogen werden konnte, daG sich auf der theoret. Kurve 
ein Wendepunkt befinden muB. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 152. 314— 24. Frankfurt 
a. M., Inst. f. physik. Chemie d. Univ.) L e s z y n s k i .

E. Denina, Verallgeineinerung der Phasenregel und eine speztelle Anwendung 
auf osmotisćhe, thermo- und elektroosmołische Systeme. (Vgl. Gazz. chim. ital. 55. 638
C. 1926. I. 806.) Ais allgemeinste Beziehung zwischen den Freiheitsgraden n eines 
Systems von (p Phasen wird der A u sd ru ck  n =  P  — (-J/ +  cp) abgeleitet, wobei P
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die Zahl der variablen Parameter (Drueke, Tcmpp., elektr. Potentiale, Konzz. etc.) 
u_ M  die Zahl der „unabhangigen Beruhrungsstcllen" des Systems bedeutet. Die 
gewohnliche Form der Phasenregel fur Systeme von gleichfórmigem Druck u. gleich- 
formiger Temp. ist ein spezieller Fali dieser Gleichung. Vf. zeigt ihre Anwendung 
an den Beispielen: Thermoelektr. Ketten, osmot., thermo- u. elektroosmot. Systeme. 
(Gazz. chim. ital. 56. 357— 65. Turin, R. Scuola di Ingegneria.) K r u g e r .

Claude Fromageot und Andrś Mayer, D ie Ozydationen in  heterogenem Medium  
und ihr landwirtschaftliches Interessę. Wiihrend Oxydationsvorgange im Boden infolge 
Tatigkeit von Mikroorganismen am besten bei selw ach alka], Rk. verlaufen, gehen 
physikocliem. Oxydationen am besten in saurer Lsg. vor sieli. Vff. haben letztere ein- 
gehend studiert u. dabei festgestellt, daB sowohl physikal. Wrkgg. (Oberflachen- 
absorption) wie auch chem. Rkk. beeinfluBt durch katalyt. oder chem. Rkk. von Sehwer- 
metallverbb. fiir die Oxydationsvorgiingo in Frage kommen. Steigerung der Temp. 
um 10° verdoppelt den Grad der Oxydation, letztere ist auBerdem fast proportional 
der 0 2-Konz. Je weniger eine organ. Verb. absorbiert wird, desto intensiver ist ihre 
Oxydation. Je saurer das.Medium, desto stiirker die Oxydation. —  Die Verss. wurden 
invitro vorgenommen m it Kolile ais Absorptionsmittel bezw. 0 2-t)bertriiger. (Ann. 
science agronom. 43. 118— 31.) G r im m e .

Siegfried Skraup und Moses Eisemann, U ber Halochromie. III. JDicliten einiger 
Mólekulverbindungen. (II. vgl. L ie b ig s  Ann. 431. 342; C. 1923. III. 1463.) Es werden 
an einer Reiho von Verbb. die beim Zustandekommen lialoehromer Mol.-Verbb. auf- 
tretenden Volumentinderungen bestimmt, indem ihre u. ilirer Komponenten DD. ge- 
messen u. die Mol.-Volumina berechnet werden, u. die Resultate in Tabellenform an- 
gegeben. E s żeigt sich, daB Kontraktionen wider Er war ten relatiy selten, Dilatationen 
dagegen hiiufig zu finden sind. Eine Priifung der Beziehungen zwischen den Volumen- 
ilnderungen u. der Bestiindigkeit der betreffenden Mol.-Verbb. ergab keinerlei Gesetz- 
maBigkeit; eigentumliclienreise bilden sich gerade die bestandigsten Komplexe unter 
Dilatation. —  In der Reihe Trinitrobenzol, -toluol, -xylol usw. scheinen RegelmaBig- 
keiten vorhanden zu sein; es nim m t bei den Mol.-Verbb. m it Aminen u. Indol die Kon 
traktion ab bezw. die Dilatation zu, bei den KW -stoffen umgekehrt. Bei der Pikrin- 
saure ist dieser Untersehied zwischen KW -stoffen u. bas. Komponenten vóllig ver- 
schwunden. —  In der Reihe Trinitrobenzol usw. bis Trinitromesitylen nimmt merk- 
wiirdigerweise das Mol.-Vol. um einen jedesmal g r o B e r e n  Betrag zu. —  Das Vor- 
liandensein von Volumenanderungen bei der B. organ. Mol.-Verbb. modifiziert die 
Pfeiffersclien Regeln iiber die dabei auftretenden Farberseheinungen, denn es zeigen 
z. B. die Kombinationen von a-Naphthylamin m it Trinitrobenzol bezw. -toluol das 
gleiche R ot, jedoch reeht yerschiedene Volumenanderungen, so daB also die (weniger 
kontrahierte) Trinitrotoluolverb. ais starker gefiirbt zu gelten hiitte, wie iiberhaupt 
Trinitrotoluol —  entgegen den Pfeiffersclien Regeln —  farbstarkere Kombinationen 
geben k ann .;— Die B. der Verb. Chinon -j- 1 Brenzcatechin vollzicht sich unter starkerer 
Kontraktion ais die der Verb. Chinon -j- 2 Brenzcatechin, woraus sich ergibt, daB die 
starkę Kontraktion nur bei Vereinigung des 1. Brenzcatechin Mols m it Chinon auftritt 
u. das 2. Mol. unter Abschwachung der Erscheinung m it seinem n. Vol. in den Kom- 
plex eintritt.

V e r s u c h e .  Fiir die D .-Bestst. wurde das Volumenometer von OBERBECK 
m it einigen Abanderungen benutzt. —  Die Verbb. werden nach DlMROTH u . B a m b e r g e r  
(L ie b ig s  Ann. 438. 67; C. 1924. II. 461) u. anderen synthetisiert. Trinitróbenzól- 
c/.-naphthylamin aus Eg., D . 1,59. —  Trinitrobenzol-^-naphthylamin aus Bzl. oder Eg.,
D . 1,76. —  Triniirobenzol-p-loluidin aus Toluol, D. 1,43. —  Trinitróbenzólanthracen,
D. 1,37. —  Trinitrobenzolacenaphthen aus A., D. 1,43. —  Trinitrobenzolnaphthalin aus 
A., D . 1,33. —  Trinitróbenzolindol aus A., D. 1,50. —  Trinitrobenzol-a.-nitronaph.th.alin 
aus A., D . 1,52. —  Trinilrobenzol-a.-naphthol aus CClj, D. 1,50. — T r i n i t r o b e n z o l - fi-naph-
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thol aus CCl.j, D. 1,55. —  Trinitrotoluol-u.-naphthylamin aus Chlf., D. 1,51. — Trinitro- 
tóluol-fi-naphtliylamin aus Eg. oder CC14, D. 1,52. — Trinitrotoluol-p-łoluidin ąua Toluol,
D. 1,41. —  Trinitrotoluolanthracen, 0 21H150 6N3 aus CC14 yom F. 162°, D. 1,39. —  Tri- 
nitrołoluolacenaphthen aus A., F. 109°, D. 1,42. —  TriniłrotoluolnapMhdlin aus A.
F. 96,5°, D. 1,50. —  Trinitrotoluolindol aus A., F. 121°, D. 1,48. —  Trinitrotoluol- 
a.-naphłhol aus CCII,,, D. 1,50. —  Trinilrotoluol-f}-naphthol, D . 1,38. —  Zur Feststellung 
der Existenzmoglichkeit von Verbb. m it Trinitroxylol u. -mositylen wurden ais Vor- 
yerss. einige Sohmelzprobcn angestellt. Trinitroxylol-oL-naphthylamin, D, 1,45. — Tri- 
niłrozylolindol aus Lg., F. 126°, D. 1,40. —  Verbb. von Trinitromesitylen m it Indol 
u. a-Naphthylamin lieBen sich nicht gewinncn. —  m-Dinitróbenzolnaphthalin, D. 1,29. —  
Styphninsauredibenzyl, D . 1,60. —  Pikrinsaure-cć-naphthylamin aus A., D. 1,45. —  
Pikrinsaure-^-naphthylamin  aus A., F. 196°, D. 1,53. — Pikrinsdureanthracen, D. 1,43.
—  Pikrinsdureacenaphthen, D. 1,51. —  Pihrinsaurenaphtluilin, D. 1,42. —  Pihrinsdure- 
indol aus A. oder Bzl., D. 1,53. — Pikrinsaureslilben, D. 1,61. —  Pikrinsduredibenzyl,
D. 1,57. —  Pikrinsdure-o-bromanilin, D. (rot) 2,10, D . (gelb) 1,93. — Chinhydron, D . 1,35.
—  Chinon +  1 Brenzcaiechin, D. 1,47, Chinon -J- 2 Brmzcatecliin, D. 1,44. (L ie b ig s

Ann. 449. 1— 14. Wiirzburg, Univ.) W. W o lff .
Karl Lauch und Walter Ruppert, E in  neues Verfahren zur Herstellung durch- 

sichliger, frei ausgespannter Metallhanichen. Vff. beschreiben eine neue, zur Herst. 
iiuBerst diinner Metallhautchen geeignete Methode. Das betreffende Metali wird mittels 
Kathodenzerstaubung auf hochglanzpolierte NaCl-Krystallplatten niedergesohlagen 
u. dann der Krystall in W. weggelost. Vff. besclireiben die Methode im einzelnen; 
sie bietet gegeniiber der, m it elektrolyt. Abseheidung arbeitenden Mullersohen Methode 
Vorteile wie kiirzere Dauer, einfaehere Handhabung, Erzielung noch diinnerer Hautehen, 
bis zu 5 nfj, Dieke. Bei dem Verf. wird gleichzeitig konzentr. um das dunne Hautehen  
eine ringfórmige, zum Halten u. Einspannen der Folie dienende „Nutzsehieht“ erzeugt. 
Es gelingt, von Ag, Au, P t, N i  u. Cu Folien von 40— 50 fiu  Dieke u. 3— 4 cm Durch- 
messer zu erzeugen. Vff. beschreiben einige Anordnungen zum Einspannen u. Halten  
der Folien. Die Dieke wurde mittels einer opt. Methode bestimmt; das Gefuge der 
Hautehen ist noch feiner ais dasjenige chem. Niederschlage. (Physikal. Ztschr. 27. 
452— 54. Leipzig, Phys. Inst. d. Univ.) F e a n k e n b u e g e r .

S. J. Wright, Die Verformung von Metall-Einkrystallen. Vf. erortert die B. 
des keilfórmigen Bruches, welcher bei dem ZerreiCen von Metalleinkrystallen ent- 
steht, u. die GroBe des dabei gebildeten Keilwinkels. (Naturę 1 1 7 . 891— 92. 
London.) L u d e r .

M. Georgieff und E. Schmid, tfber die Fesłigkeit und Plastizitut von Wismut- 
kryslallen. Vff. atellen fest, daB die piast. Dehnung von Bi-Krystallen durch Gleitung 
entlang einer (111) Flachę in der (101) Riehtung vor sich geht. E s sind dies die dichtest 
belegte Ebene u. Kante des Bi-Gitters. Das ZerreiBen von Bi-Krystallen im ungedehnten 
Zustand is t an die Erreichung einer krit. Normalspannung senkrecht zur Spaltflache 
(111) von 324 g/qmm gekniipft. Die BeiBfestigkeit ist somit wesentlieh Orientierungs- 
funktion. Zwischen — 80 u. + 2 0 °  ist diese Grenznormalspannung von der Temp. un- 
abhangig. Der Beginn deutlicher piast. Dehnung (Streekgrenze) von Bi-Krystallen 
ist an die Erreichung einer bestimmten krit. Schubspannung in der Gleitflache gebunden. 
Von 20—200° sinkt diese Grenzsehubspannung linear von 221 g/qmm auf 101 g qmm 
um dann nahe bis zum F. konstant zu bleiben. Aus der Tatsache, daB fur die ais Haupt- 
gleit- u. Spaltflache des Bi-Krystalls auftretende (111) Flachę im ungedehnten Zustand 
eine nicht iiberschreitbare Grenznormal- u. Grenzsehubspannung existiert, folgt, daB 
der Umstand, ob ein Bi-Krystall dehnbar oder sprod ist, yon der Lage des Krystall- 
gitters im Drahte abhangt. Aus den numer. Werten der krit. Spannung ergibt sich, 
daB bei Steigerung der Belastung fur Winkel zwischen Gleitrichtung u. Langsrichtung 
> 5 5 °  42' ZerreiBen ohne Yorherige piast. Dehnung, fur Winkel < 5 5 °  42' dagegen piast.
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Dehnung eintreten muBte. Die Verss. sind liiermit in Ubereinstimmung. (Ztschr. f. 
Physik 36. 759— 74. Hamburg/Frankfurt.) F r a n k e n b u r g e r .

W. G. Burgers, Unrollkcmmene Krystalłisation ton  gewohnlichem Campher. Ala 
weiteres Beispiel fiir dio unvollstiindige Krystalłisation (ygl. A. Mu l l e r , S. 527) 
fiihrt Vf. den gewolinlichen d-Campher an, bci dem dicse Erscheinung noch yiel 
ausgcpragtcr ist ais bci der Behcnolsiiure. Die untersuchten Krystalle waren durch 
langsame Sublimation bei Zimmcrtemp. erhalten worden u. bestanden aus diinnen 
hexagonalen Platten. Mit dem Bragg-Spektrometer wurden jedoch immer nur 3 Re- 
flexionen beobachtet, die an )1120j fehltc bei allen Aufnahmen. Alle Aufnahmen zeigten 
nur rclativ kleine Flecke, die mehr oder weniger konzentr. um den Mittelpunkt ver- 
teilt waren. Die den 3 anderen Ebenen entspreehenden Flecke wurden an den zu 
erwartenden Stellen gefunden,auGerdem noch solclie, die keine bcstimmte Zuordnung 
zum Krystall zulieBen. Lauephotogramme bcstatigtcn ebenfalls, daB die ais einheillich 
angesehenen Krystalle mir Konglomerate von Krystallen waren. Fiir Pulyerauf- 
nahmen konntc kein richtiges Pulver erhalten werden. Die Unvollkommenheit der 
Krystalłisation riihrt wahrscheinlich von Temp.-Ariderungen wahrend des Krystall- 
waehstums her. (Naturę 118. 116— 17. Dayy Faraday Research Lab.) J o s e p h y .

E. Wilke, jBeitrage zur 'Thcorie der konzentrierten Losuńgen. (Vgl. WlLKE u. 
K i e n i n g e r , Ztschr. f. physik. Oh. 116. 215; C. 1925. II. 1587.) Vf. versucht, die 
Abhangigkeit der EK. einer H 2-Elektrode von der [H ] der hoch konz. Lsgg. zu erklaren, 
indem er statt der Gleichung p  v — R T  auf die Ionen die van der Waalsehe Gleichung 
anwendet u. die Gro Be a aus den interfon. Kraften nach GllOSH (Ztschr. f. physik. 
Cli. 98. 211; C. 1921. III. 1052) bercehnet. Fiir die Konzentrationsabhangigkeit 
der EK. von Chlorelektroden wird, da diese Abhangigkeit sich bei fortschreitender 
Konzentrierung mehrmals sprunghaft andert, angenommen, dafi die in der Lsg. gitter- 
artig verteilten Cl-Ionen ihre Voll. sprunghaft von einem hóheren zu einem niedereren 
(juantenzustand iihdern u. daB die bei diesen Kontraktionen frei wcrdende Energie 
sich zur Energie des Elektrodenvorganges addiert, dadurch die EK. beeinflussend. —  
Die Loslichkeit der Salze wird m it Raumerfiillung durch ihre Ionen in Beziehung 
gebraeht, ebenso wird der Zusammenhang z^ischen dem osmot. Druck u. dem Quanten- 
zustand des Ions, sowie zwischen den opt. u. aus der Beweglichkeit gefolgerten Ionen- 
radien erortert. (Ztschr. f. physik. Ch. 121. 401— 28. Heidelberg, Univ.) Bkm.

Susumu Miyamoto, U ber die Oberlragung alctiver Zustande und den Mechanistmis 
Icatalytischer Wirkung. Vf. weist auf das Tatsaehenmaterial hin, das die B. aktiver 
Molekule u. Atonie belegt; vor allem werden opt. Anrcgungsvorgiinge erwahnt. In 
Zusammenhang hiermit bringt Vf. die Kenntnisse iiber die Notwendigkeit der Existenz 
aktivierter Molekeln, die aus der Dislaission chem. Reaktionsgeschwindigkeitcn sich 
ergeben. Katalysatoren sollcn dadurch gekennzeichnet sein, daB sie die Dbertragungs- 
vorgange der Aktivicrungsenergien auf die Reaktionspartncr in giinstigem Sinne be- 
oinflussen. A udi indizierte Rkk., Nachleuchtcrscheinungcn bci Fluorescenz, die Assi- 
milation u. a. werden m it diesem Gedankengang verkniipft. (Scie. Papers Inst. Pliys. 
Chem. Res. 4. 257— 61.) F r a n k e n b u r g e r .

G. R. Levi und R. Haardt, Katalyłische Wirkung der Metalle der Plalingruppe 
und ihre Teilchengrofle. II. (I. vgl. A tti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 3. 91;
C. 1 9 2 6 .1. 2529.) Untersueht wurden 1. Palladiumschwarz von POULENS; 2. Palladium- 
schwarz aus PdCl2 u. Hydrazinhydrat; 3. Palladiumschwarz aus PdC2 u. Na-Formiat 
in der K alte; 4. Palladiumschwamm; 5. Rhodiumschwarz; 6. Iridiumschwarz; 
7. Rutheniumschwarz aus N 2H 4; 8. Rutheniumscliwarz aus RuC13 u. Al in der Kalte; 
9. Osmiumschwarz aus Alkaliosmiat u. N 2H 4; 10. Osmium durch Red. von 0 s 0 4 mit 
organ. Substanz. D ie Verss. ergaben, daB die Metalle der Pt-Gruppe in der Form des 
„Schwarzes" eine TeilchengroBe haben, welche m it der kolloidaler Metalle vergleichbar 
ist. Die kub. Metalle zeitigten bei der róntgcnphotograph. Unters. folgende Teilchen:
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gróBe: Pfc 4,80— 11,27 /u/u; Pd 4,98— 11,10 Rh 2,20/u/y,; Ir 1 ,60/^u, dio hexa-
gonalen MetaEe Ru 1,92-—2,27 bezw. 3,06—3,G1 Os 1,70 bezw. 2,70 /n/j,. (Atti
R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 3. 215—23. Mailand.) Grim m e.

A ,. A to m s t r u k tu r .  R a d io c h e m ie .  P h o to c h e m ie .

A. Smits, Einigc Bemerkungen in  bezug auf cine Aufierung in  der Abhandlung 
von F. Haber, J . Jaenicke und F. Matthias. Uber die angebliche Darslellung „kiuisł- 
lichcn“ Goldes aus Quecksilber. Vf. wendet sieli gegen dio Bemerkung in der Ar bei t 
von I I a b ę e , J a e n ic k e  u . M a t t h ia s  (S. 860), daB das vom Vf. zu den Trans- 
mutationsverss. (vgl. Naturę 117. 13; C. 1926. I. 824) benutzte Pb unreiu gewesen 
sein konne u. das gefundene H g von Anfang an enthalten haben konne. N icht nur 
das untersuchte Pb, sondern auch die zur Konstruktion der Lampe benutzten Mate- 
rialien, der (Juarz, Stahl u. ICoble, liatten sieh vor der BenutzuDg sowohl spektro
skop. ais auch ckem. ais frei von H g bewiesen. —  Bei der Umwandlung des Pb ist 
nacb Ansicht des Vfs. die Art der Entladung von ausschlaggebender Bedeutung, 
denn es ist dem Vf. m it einer etwas modifizierten Lampo nicht móglich gewesen, 
positive Ergobnisse bei scinen Umwandlungsyerss. zu orziclen (vgl. S. 158); mit 
einer Lampo von mogliclist genauer Konstruktion wie die urspriingliche wurde wieder 
das Auftreten von Hg-Linicn, doch nicht so stark wic friilier u. naeh vicl liingeren 
Pcrioden, beobaclitet. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 155. 269— 72. Amsterdam,
Univ.) JOSEPHY.

Vikt. Vojt§cll, Die uuflere Alomstruklur und photochcmiscJie Reaklionen. Zu- 
sammenfassender Yortrag. (Chemickó L isty 20. 30-4— 13. Prag.) A n d r u s s o w .

Umberto Crudeli, Ubcr die Modellc des Hcliumaloms. (Vgl. A tti R. Accad. dci 
Lincei, Roma [6] 1. 371; C. 1925. II. 3.) Rutherford-Bohrschc Drcieeksysteme ais 
Modellc des neutralen He-Atoms. Mathemat. (A tti R. Accad. dci Lincei, Roma [6]
3. 666—72.) K r u g e r .

Franco Rasetti und Enrico Fermi, Vber das rotierende Elektron. Diskussion der 
Theorie des rotierenden Elcktrons im AnschluR anU H LEN BEC K  u. G o u d s m it  (Natur- 
wisscnschaften 13. 953; C. 1926. I. 2650.) (Nuoro Cimcnto 3. 226— 35.) K r u g e r .

J. Karsanowsky, Die Eleklronenaffinitat des Wasserstoffs. D a es infolge der 
unklaren Vorstellung yon dcm Atommodell nicht moglich war, die Elektroncnaffinitiit 
mit Hilfe der Bohrschcn Theorie aus dem Encrgieuntersehied zwischen dcm Wasser- 
stoffatom u. dem Wasserstoffanion zu berechnen, versucbt es Vf. durch Ermittelung 
der Gitterenergie des Hydrides scin Ziel zu erreichen. Vf. vorsueht zunachst die Gitter- 
cnergie mit Hilfo des Born-Habcrschcn Kreisprozesses zu berechnen, das Ergebnis 
ist infolge der ungenauen Daten, die man von den Hydriden besitzt, nicht zu yerwerten. 
Er bestimmt die Gitterencrgien der Alkalihalogenide noch einmal u. untersuclit daran, 
wie sich das AbstoBungspotential bei Ersatz cines Kations mit Achterschale durch 
ein solches m it Zweierschale, wie es das Li ist, iindert. Bei diesen Betrachtungen 
wurden die Molekularvoll. beriicksicbtigt; es ergab sich der bislier nur wenig belegte 
Satz, daC die Gitterenergie eines Alkalihydrids nahezu gleieh der Gitterenergie eines 
Alkalihalogcnids von gleiehem Molekularvol. u. gleichem Gittertj^pus ist. Dio Ge- 
winnung der noch notwendigen Daten wird in seinen experimentellen Einzelheiten 
beschrieben, besondors die Best. der D . der Hydride. Aus diosen Daten werden dio 
Gitterencrgien von L ii i ,  C a li,, B a l l2 ermittelt u. in AnschluB an vorher erwahnte 
tjberlegungen die Elektronenaffinitat des Wasserstoffs zu — 22 kcal berechnet. Eino 
theoret. Betrachtung liefert neue Stiitzen fiir diesen Wert, u. zwar aus den Ioncn- 
gróBen u. den Hydratationswarmen, auch fiir den negativcn Wert wird eine Erklarung 
gebracht. (Ztschr. f. Physik 38. 12— 21. Moskau, Karpow-Inst. f. Chemie.) H a a s e .

A. Ferrari, Ver gleieh ang der Durcinne-sscr von Jonen gleielier Elemente dber mit 
vęwćhie<Lener Wertigkeit. Exakte.Messungen ergabeń, daB die viervvertigen Mn-, u. Pb-:
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Ionen merklich kleiner sind ais die zweiwertigen. Es wurden bestimmt: Pb11 3,80 A; 
P b IT 3,10 A; Mn11 2,95 A; Mn,v 2,50 A. (Atti R. Accad. dei Lineei, Roma [6] 3. 275 
bis 277. Mailand.) Grimme.

L. Vegard, Resultate der KrystaUanalyse. Sohr ausfulirliche Besclircibung u. 
Besprechung der rontgenograph. Strukturbest. der Krystalle von Anatas, Zirkon, 
Rutil, Cassiterit, Scheelit (CaW 04) u. P ow dlit (CaMoOJ. In der sehr ausfiihrlichen 
Abhandlung ist die Besprechung der Sfcrukur auf Grund der experimentellen Messungen, 
die Symmetrie der Raumgitter, die Abstande u. vermutlichen „Radien“ der in ihnen 
enthaltenen Atome bezw. Ionen ausfiihrlich besohrieben. (Philos. Magazine [7] 1. 
1151— 93. Oslo, Univ. Physikal. Inst.) FRANKENBURGER.

W. Lawrence Bragg, C. G. Darwin und R. W. James, Die Intensitat der 
■Rejlezion von X-Strahlen durcli Krystalle. Vff. fassen die bisherigen, aus den Arbeiten 
der m it diesen Problemen besehaftigten Forecher zu gewinnenden Kenntnisse iiber 
die GesetzmaBigkeiten zusammen, welehe die Intensitat der an Krystallgittern gebeugten 
Róntgenstrahlung beherrschen. Die, nocli nicht vollig geklarten Beziebungen lassen 
erkennen, daB die Intensitat der abgebeugten Strablung von versehiedenen Faktoren 
abhangt, niimlich 1. der Amplitudę des von einem Einzelatom abgebeugten Strabls 
bestimmter Richtung, 2. dem Temp.-EinfluB, der infolge der Warmebewegung der 
Atome auftritt u. 3. der gegenseitigen Interferenz der abgebeugten Einzelstrablen, 
die je naeh der Art des Krystallgitters u. der Anordnung der Einzelteilcben desselben 
in yerscbiodener Weise auftritt. Erst naeb vólliger Klarung der Faktoren 2. u. 3. 
kónnen die GesetzmśiBigkeiten klar erkannt werden, welehe fiir die Abbeugung der 
X -Strahlen am Einzelatom maBgebend sind, aus welchen Riickschlusse auf die Elek- 
tronenkonfiguration dieser Atome zu ziehen waren. Es zeigt sich nun, daB die bisher 
rontgenograph. untersuchten Krystalle sieh in Hinblick auf Faktor 3 yersehieden ver- 
halten, indem namlieh einerseits der Fali eines vollig homogenen, aus ununterbroehen 
sich fortsotzenden Raumgitterpartien bestehenden Krystalls auBerst selten, dagegen 
diejenige eines aus kleinen Krystallpartikeln bestehenden, mosaikartig aufgebauten 
Krystallgebildes sehr haufig ist. Wie Mathemat., insbesondere von E w a l d  ausgefuhrte 
Betraehtungen zeigen, geht im ersteren Fali eines „ideał vollkommenen“ Krystalls 
der sogen. Strukturfaktor in der 1. Potenz, im letzteren Fali eines unyollkommencn 
Krystalls im Quadrat in die Formel fiir die Intensitat der abgebeugten Strahlung ein; 
je nachdem, ob der experimentelle Befund mehr fiir diese oder jene Formulierung 
spricht, konnen Folgerungen bzgl. des Aufbaus der untersuchten Krystalle gezogen 
werden. Steinsalz, Flufispat u. B aryt gehóren offenbar zu dem unvollkommenen Typ, 
wahrend Calcit eine Mittelstellung einnimmt. (Philos. Magazine [7] 1. 897— 922. 
Manchester, Edinburgh, Univ.) FRANKENBURGER.

R. Schlapp, D ie Reflexion von X-JStrahlen an Krystallen. Vorwiegend mathemat. 
Abhandlung, in  der das Hauptphanomen der Reflexion der Róntgenstrahlen an voll- 
kommenen Krystallen auf Grund der elektromagnet. Theorie des Lichtes in kontinu- 
ierlichen Medien behandelt ist. Die Ergebnisse geben AufschluB iiber den EinfluB 
von Polarisierung, Krystallstruktur u. Temp. auf die Intensitat der Reflexion, wobei 
es sich ergibt, daB diese Werte gleieh den Quadi,at'\vurzcln der Werte sind, die aus 
einer einfacheren Theorie sich ergeben, bei der gegenseitig unabhangige Abbeugung 
der Strahlung an den einzelnen Gitterebenen angenommen wird, ein Resultat, das 
m it E w a ld s  neuerem Befund (Physikal. Ztsekr. 26. 29; C. 1924. II. 2818) iiberein- 
stimm t. (Philos. Magazine [7] 1. 1009— 25. Edinburgh, Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

Otto Berg, U ber neue Beobachtungen bei der Reflezion ton  Róntgenstrahlen am 
Krystallgitter. Naeh Versuchen mit H. Beuthe, R. Klein u. H. Th. Meyer. (Vgl. 
S. 176.) Vff. beobachten auf dem Grunde des kontinuierlichen Róntgenspektrums 
helle Linien, die nicht durch Emission oder Absorption, sondern durch das auflosende 
Krystallgitter erzeugt werden. Aus Unterss. der Yerschiebung dieser Linien bei Drehung
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des Krystalls ergibt sich, daB in „bestimmten ausgezeichneten“ Ebenen verlaufende 
Strahlen bei der Reflexion geschwaclit austreten. Allen ausgezeiehneten Ebenen. 
entsprechen mehrere, gleiohzeitig reflektierende Netzebenen, die durch" die mehrfache 
Reflexion Teilung des reflektierten Strahls in mehrere Strahlenbiindel bewirken. 
Rechnungen m it Hilfe des reziproken Gitters stehen in Einklang m it den Beobachtungen. 
Feststellbare Aufhellungen ergeben nur niedrig indizierte Netzebenen. (Wissensch. Ver- 
óffentl. aus d. Siemens-Konzern 5. 89— 118.) L e s z y n ś k i .

P. Freedman, Gleichutigen fili die Thermionenemission. Vf. gibt die fiir die Therm- 
ionenemission bisher aufgestellten Gleiehungen wieder u. bestimmt die Konstanten 
naher. (Naturo 118. 193— 94. London, Stamford Hill.) JOSEPHY.

Luigi Rolla und Giorgio Piccardi, Ionisationspotentiale einiger Elemenie aus der 
Gruppe der sdtenen Erden. Die Ionisationspotentiale V von La, Ce, Pr, N d, Sm  werden 
nach der Flammenmethode (vgl. A tti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 2. 29; C. 1 9 2 6 .
I. 12) bestimmt, wobei die reinen Oxyde in einem Gassauerstoffgeblase (Flammen- 
temp. 2300°) verfluehtigt werden. Ais Mittel zahlreicher, gut ubcreinstimmender 
Messungen ergibt sich:

La Ce Pr N d Sm
V  • ; ..................  5,49 6,91 5,76 6,31 6,55

(Atti R . Accad. dei Lincei, Roma [6] 3. 410— 13.) K r u g e r .

Giorgio Piccardi, Elektronenaffinitat des Jodatoms. (Vgl. vorst. Ref.) Das Gleich- 
gewicht J  -j- ©  J' wird nach der Flammenmethode untersucht, in dem der Gas- 
sauerstofflamme m it Jodm etliyl beladener 0 2 zugefuhrt u. die Stromabnahmc fest- 
gestellt wird. Vf. findet die Gleichgowielit-skonstanto K  zu 1,25 • 107, woraus sich fiir 
die Elektronenaffinitat U  des neutralen J-Atoms 3,5S V =  82 000 cal., fiir die roto 
Grenze des kontinuierlichen Spektrums A =  3450 A berechnet, in guter t)berein- 
stimmung m it G e r l a c h  u . G r o m a n  (Ztschr. f. Physik 1 8 . 239; C. 1 9 2 4 . I .  1631). 
(Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 3. 413— 16. Florenz, U niv.) K r u g e r .

Giorgio Piccardi, tlber das Ionisationspotenlial des Silbers. (Vgl. vorst. Ref.) 
Unter denselben Bedingungen wird fiir das Ionisationspotential des Ag 7,37— 7,67 V  
gefunden. (A tti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 3. 4S9— 90. Florenz, U niv.) K r u g e r .

Helmuth Kulenkampff, U ber die Ionisierung von Luft durch Rónlgen- und 
Kathodenstrahlen. Vf. priift nach, ob die Ionisierungswrkg. der Rontgenstrahlen, die 
ais sekundare Wrkg. der bei ihrer Absorption erzeugten Photoelektronen zu betrachten 
ist, dieselbe ist wio diejenigo von Kathodenstrahlen gleicher Energie, d. h. solcher, 
dereń Geschwindigkeit m it der Freąuenz der Róntgenstrahlung durch die lichtelektr. 
Gleichung J/ 2 m v2 =  h v  yerkniipft ist. Die ionisierende Wrkg. von Rontgenstrahlen 
verschiedener Wellenlangen ist vom Vf. bereits gemessen worden (vgl. Ann. der Physik  
[4] 79 . 97; C. 1 9 2 6 . I. 3004); diejenige von Kathodenstrahlen ist bisher noch nieht 
direkt bestimmt wrorden, kann aber aus der experimentell bekannlcn Ionisierung pro cm 
Strahllange berechnet werden, wenn auGcrdem die mittlere Weglange der Elektronen 
in Luft gegeben ist. Sieht man naoh L e n a h d  den Absorptionsvorgang der Kathoden
strahlen ais eino plotzliche Red. der Strahlgesehwindigkeit auf einen nahe an Nuli 
liegenden Wert an, so wird die Reichweite der Kathodenstrahlen im wesentliehen durch 
den Absorptionskoeffizienten bestimmt. Dio hiernaeh berechneten Werte fiir die 
Ionisierungswkg. stehen jedoch sowohl in der Grófienordnung, ais auch hinsichtlich 
ihrer Abhangigkeit von der Gesehwndigkeit im volligen Widerspruch m it den an Ront- 
genstrahlen erhaltenen. Vf. zeigt demgegeniiber, dafi man zu guter Ubereinstimmung 
gelangt, wenn man annimmt, dafl die Absorption eine Wrkg. der Diffusion der Kathoden- 
strahlelektronen ist u. dereń Weglange durch die allmahlich erfolgenden Geschwindig- 
keitsverluste (Reichweite) begrenzt ist. (Ann. der Physik [4] 80 . 261— 78. Munchen, 
Techn. Hochschule.) FRANKENBURGER.
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Herbert Mayer, Uber den Einflufi von Chlor auf die Beiceglichkeit der lonen in  
reinem Sauersioff. Urn den EinfluB stark elektronegativer Gase auf dio Beweglich- 
keit der positiven u. negativen lonen kennen zu lernen, u. um so eiiie klarere Yor- 
stellung Yon der GroBe der zwischen lonen u. neutralen Molekebi wirkenden elcktr. 
Krafte zu gewinnen, miBt Vf. die Ionenbewegliclikeiten in reinem u. sorgfaltig ge- 
trocknetem 0 2 u. bestimmt dann den EinfluB kleiner waehsender Beimengungen von 
CL. Vf. benutzt die Franck-Pohl-Modifikation der Rutherfordschen Wechselstrom- 
methode mit einem Wechselfeld von Quadratwellenform. Ais Mittelwerte fur die 
Beweglichkeiten in reinem 0 2 ergeben sich: /'p0S. =  1,38 u. &neg. — 2,05 cm/sec Volt/cm. 
Kleine Mengen von Cl2 setzen lcw stark berab, ohne £p0s. zu beeinflussen. Bei einer 
Cl2-Konz. von etwa l° /0 werden fcneg. u. fcp0s. gleieh, bei etwa 3°/o beginnt aucb fcp0S. 
zu fallen, bleibt aber bei weiterem Cl2-Zusatz immer gróBer ais fcneg. Fur £1)0s .: *xieg. 
ergibt sich ais Mittelwert 1,11. Einc Messung in reinem Cl2 bei einem Druck von 80 mm 
fiihrt nur zu einer ungefiilnen Berechnung der Beweglichkeiten, da die Isolation durch 
das reine Cl2 angegriffen wird. fcp0s. :£neg. war annabernd gleich 1,22. D ie Ergebnisse 
sprechen entschieden fur die Clustertheorie, die einc einleuchtende Erklarung der 
Beobachtungen zu liefern Vermag. (Plivsikal. Ztschr. 27- 513— 18. Czernowitz, Inst. 
f. Esperimentalphysik.) L e s z y n s k i .

W . D allenbacll, Zur Frage der Stabililat von Gasentladungen. II . (I. vgl. Physikal. 
Ztschr. 2 7 . 101; C. 1 9 2 6 . I. 305.) Vf. verallgcmeinert die in seiner friiheren Arbeit 
(1. c.) gegebenen notwendigen u. hinreiebenden Bcdingungen fur dic Stabilitat einer 
Gasentladung gegenuber kleinen Schwingungen, die elektrodynam. Ansatze griinden 
sich an Stelle der stat. Charaktcristik der Entladung auf dic Simonsclie Lichtbogen- 
theoric, welche die Tragheit der Stromleitung im  Gas bcrucksiclitigt; letztere geht 
ais „Zeitkonstante der dampfenden Wirkung“ in die Formeln ein. Verss. von P e n n in g  
(Physikal. Ztschr. 27 . 187; C. 1 9 2 6 . I. 3209) lassen sich demgemaB so deuten, daB 
in einem dichten Edelgasgemisch (Ne -f- 25% He von insgeśamt 13 mm Hg-Druck). 
dic stabilisiercndc Wrkg. durch dio Triiger (lonen) vollig zu vernachlassigen ist. Dies 
durfteiiir  Entladungen in unedlen Gasen, besonders bei niedrigen Drucken ( <  0,1 mm 
Hg) nicht melir im gleiclien Mafie der Fali sein, da dort dic Weglangen, nach denen 
positive lonen bezw. Elektronen imelast. ZusammenstóBe erleiden, nicht melir groBen- 
ordnungsweise yoneinander abweichcn. (Physikal. Ztschr. 27 . 448— 52.) F r a n k e n b .

F. Struwe, Naclilrag zur Arbeit: Uber die Icritischen Spannungen von Emanation. 
(Vgl. S. 699.) K ritik der Berechnung der Ionisierungsspannung von YON G l o c k l e r  
(Pliilos. Magazinc [6] 50 . 997; C. 1 9 2 6 . I. 2167). Vf. wcist vor allem darauf hin, dafi 
wegen der grofien Unsicherlieit fiir den W ert des Atomradius von Em. eine Bestiitigung 
des Resultats durch das Evesche Gesetz nicht móglich ist, Vf. halt daher seinen 
W ert von V y  =  8 Yolt fiir die Ionisierungsspannung von Em. aufreclit. (Ztschr. 
f. Physik 3 7 . 859— 60.) S t e i n e r .

A. W. Barton, Die Ausbeuie von Radium C aus Radium  B  beim fi-Strahlenriickstofl. 
Es werden die giinstigsten Bedingungen fiir die Ausbeute beim /J-Strahlenriickstofl 
der Umwandlung von Ba B in Ra G untersucht. Hierzu bedarf es einer „reinen“ 
Oberflaclie von R a B; diese wurde durch Destillation des Ra B im Vakuum von einem 
Pt-D raht auf eine Messingscheibe hergestellt. Ais Maximum wurde unter derartigen 
Bedingungen einc Ausbeute von 6%  erhalten. B ei einem 1000-mal starkeren Ra B- 
Praparat betrugen die Ausbeuten stets nur 2 %• Ais Ursache der kleinen Ausbeuten 
gibt Vf. an, daB die Geschwindigkeit der den RuckstoB verursaehenden Elektronen 
von solcher GroBe ist, daB mehr ais die H alfte der RuckstoBatome nicht geniigend 
Energie liaben, um sich selbst von der reinen Oberflache frei zu maehen. Den er- 
heblich abweichenden W ert der Ausbeute (50%) v o n  M u s z k a t  (Philos. Magazine 
[6] 39 . 690; C. 1 9 2 0 . III. 469) glaubt Yf. durch Versuchsfehler veranlaBt. (Philos. 
Magazine [7] 1. 835— 45.) . STEINER.
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R. A. Millikan und I. S. Bowen, Ilochfreguenzstrahlung kosmischen Ursprungs. 
I. Ballonbeobachtwigen in  extrernen Hohen. (Vgl. Ann. der Physik [4] 79. 572; C. 1926.
I. 2430.) Bei Ballonaufstiegen bis zu Hohen von 11,2 bezw. 15,5 km Hohe wird die
gesamte Elektroskopentladung durch Beobachtungen in 5 km Hohe beini Auf- u. 
Abstieg gemessen. Es ergeben sich nur 25% des nach H e s s  u . K o l h o r s t e r  z u  er- 
wartenden Wertes. Es ist daher ais sicher anzusehen, daB eine kosm. Strahlung m it 
dem von diesen Forschern angegebenen Absorptionskoeffizienten nicht existiert. 
(Physical Review [2] 27. 353— 61.) L e s z y n s k i .

Victor F. Hess, Bemerkungen zur Abliandlung ton  11. A . M illikan und J . S. Bowen: 
„Hochfreguenzslralden kosmischen Ursprunges“. I. Pilotballonbeobaclilungen in grofScn 
Hohen.) (Vgl. vorst. Ref.) D ie Abwcichungen der von K o l h o r s t e r  gefundenen 
Ionisationswerte von denen von M il l ik a n  u . B o w e n  sind nicht so groB, wie letztere 
angeben. Den Werten K o l h o r s t e r s  gebuhrt wegcn der im anderen Fali zugegebenen, 
mangelhaften Temp.-Kompensation der Vorzug, so daB dio Schliisse auf gróBere 
Hartę der kosm. Strahlung hinfallig werden. Auch verlicrt die Erreichung einer groBeren 
Hohe ihre Bedeutung, da M i l l ik a n  u. B o w e n , eben wegen der mangelhaften Temp.- 
Kompensation, nur imstande waren, cinen Mittelwert fiir die Fahrt von 5— 15 km 
u. zuriick zu bilden. Beim Vcrgleich der Absorptionskoeffizienten bespricht M i l l ik a n  
nur altere, inzwischen uberholto Bercchnungen K o l h o r s t e r s . (Physikal. Ztschr. 
27. 405— 06. Graz, Physik. Inst. d. XJniv.) L e s z y n s k i .

R-. A. Millikan und R . M. Otis, Hochfrequenzstrahlen kosmischen Ursprungs.
II. M ountain Peak- und Flugzeugbeobachtungen. (I. vgl. vorvorst. Ref.) Vff. benutzen
ein Wulf-Elektrometer, das Temp.- u. Diaickeinfliisse zu eliminieren gestatten. Das 
Instrument wird vor u. nach jeder Versuehsreihe geeicht. Flugzeugbeobachtungen 
bis zu einer Hohe von 5200 m zeigen in Ubereinstimmung m it K o l h o r s t e r  u . H e s s  
erst einen Abfall der lonenbildung bis zu eineni Minimum, dann fortgesotztcn Anstieg 
mit wachsender Hohe. Quantitativ stehen sie mit den Mcssungen von M il l ik a n  u . 

B o w en  in tjbcreinstiimnung, zeigen also bei den groBten Hóhen einen kleineren A n
stieg der lonenbildung, ais von K o l h o r s t e r  u . H e s s  angegeben. D ie Strahlung 
ist unabhiingig von der Tageszcit u. vom Stand der Gestirne. Absorptionsmessungen 
auf dem Pikes Pealc stehen m it den Mount W hitney- u. den Flugzeugbeobachtungen 
in Ubereinstimmung. Bei Annahme homogener Strahlung kommt man zu Hiirten, 
die denen der y-Strahlen des RaC oder ThD entsprechcn. Ist die Strahlung nicht 
homogen, so kann die iibermegende Mehrheit nicht harter ais die y-Strahlen, also 
nicht kosmischen Ursprungs sein. Kosm. Strahlung m it Konstanten, wie sie K o l-  
H Ó r s t e r  angibt, ist nicht vorhanden. Wenn iiberhaupt eine kosm. Strahlung existiert, 
muB sie auf der Oberflache weniger intensiv sein, oder aber sie muB weit durchdringender 
sein, ais je angenommen wurde. (Physical Review [2] 27. 645— 58. Norman Bridge 
Labor of Physica, Cal., Inst. of Techn.) L e sz y n sk i .

G. P. Thomson, Die Streuung positiver Strahlen durch Wasserstoff. Vf. unter- 
nimmt Messungen der GróBe der Streuung positiver H-Strahlen (Kanalstrahlen) in 
gasformigem H 2 um bieraus Aufschlusse uber das Kraftgesetz zu gewinnen, das z-\vischen 
H-Kernen u. Elektronen wirksam is t u. die GróBe der Abbeugung maBgebend be- 
einfluBt. In  Vervollkommnung seiner friiheren Verss. (Proc. Royal Soc. London 
Serie A  102. 197; C. 1924. I. 534) benutzt Vf. eine nach Prinzip der Astonschen Kanal- 
strahlenapparatur konstruierte Anordnung, bei der die Strahlen durch cinen engen 
Schlitz treten u. durch Verschieben eines zweiten Schlitzes ein „Beugungsspektrum“ 
der in bekannter Weise mittels elektr. u. magnet. Felder fokussierten Strahlen auf 
der photograph. P latte entworfen wird. Eine Sonderunters. zeigt, daB die Schwarzungs- 
Expositionszeitkurve fiir die photograph. Wrkg. der positiyen Strahlen m it der ge- 
wohnlichen Lichtes ident. ist Die untersuchten Beugungswinkel sind von der GróBen- 
ordnung von Die Resultate weichen bedeutend von denjenigen ab, die bei Giiltigkeit
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des Coloumbsehen Kraftgesetzes zu erwarten waren, indem namlich die Streuung fiir 
gróDero Winkel betrachtlich starker ist; ebenso ist die Anderung der Abbeugung mit 
wechselnder Strahlengesohwindigkeit von der bei Giiltigkeit des Coulombschen Ge- 
setzes zu erwartenden verschieden. Die GesetzmiiBigkeit ,die sich aus den Yerss. 
ergibt, besitzt die Form N  —  d ■&, wobei N  dic Wahrscheinlichkeit fiir ein Teilchen 
bedeutet, im Winkelbereich •& -j- d {} durch einen ZusammenstoB abgebeugt zu werden. 
Eino derartige Beziehung wurde gelten, wenn Kraftzentrcn vorhanden sind, dereń 
Feldstarke umgekehrt proportional der 3. Potenz der Entfernung abnimmt. (Philos. 
Magazine [7] 1. 961— 77. Aberdeen.) F r a n k e n b u r g e r .

E. Guth, Zur anomalen Zerslrcuung von a.-Slrahlen. Vf. fiilirt Argument® fiir. 
die Bereclitigung der Annahme an, daB die Abhangigkeit der Zerstrcuung von oc-Strahlen 
von der Geschwindigkeit u. dem Streuwinkel bei ,,groBen“ Winkeln qualitativ fur 
alle Elemente denselben anormalen Verlauf besitzt. Fur den Mechanismus der Atom- 
zertriimmerung ergeben sich zwei Móglichkeiten: 1. D ie StoBbedingungen gehóren 
dem „ubernormalen“ Zerstreuungsgebiet an oder begrenzen dieses gegen die ge- 
strecktesten Streuwinkel hin. 2. Die StoBbedingungen gehoren dem „unternormalen” 
Zerstreuungsbereich an. Im ersten Fali ware der Wirkungsquersclmitt der Kernefiir 
den Bindungsvorgang eine Kreisflacbe, im zweiten ware er ringfórmig. Fiir die Deutung 
der Aufeinanderfolge: normale Streuung, unternormale Streuung, iibernormale Streuung, 
ist das Zusammenwirken mehrerer versehiedenartiger Ursachen anzunehmen (vgl. 
S m e k a l , S. 863). (Physikal. Ztsehr. 27. 507— 09. Wien, II. Physik. Inst. d. Univ.) L.

W. Ehrenberg und H. Mark, Ober den Brechungsezponenten von Rónlgenstrahlen. 
Die bereits bekannte Freąuenzabhangigkeit des Brechungsesponenten der Rć5ntgen- 
strahlen wurde von den Vff. in der Nahe der Absorptionskante naher untersucht. 
Es sollte festgestellt werden, ob die Plank-Lorentzsche Formel noch ausreicht, die 
Verhriltnisse richtig wiederzugeben, wenn die Freąucnzen sowohl einige X-Einheiten  
hóher u. einige X-Einheiten niedriger ais die Kante liegen. Ais Versuchsmaterial 
diente ein guter Zinkblendekrystall. Die Vers.-Anordnung wurde eingehend be- 
schrieben, die Fehlermóglichkeit, sowie dereń Verhinderung wird diskutiert. Es ergibt 
sich aus den angestellten Verss., daB der Brechungsesponent der Zinkblende fiir 
Róntgenstrahlen in der Umgebung der Absorptionskante des Zinlts ein anomales Yerh. 
aufweisfc. Die Einzellieiten dieser Anomahe lassen sich m it der Ewaldsehen Theorie 
nicht in Einldang bringen, sondern sie weisen vielmehr auf die Giiltigkeit eines anderen 
Gesetzes hin. (Ztsehr. f. Physik 38. 129—36. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. 
f. Faserstoffchemie.) H a a s e .

Guido Beck, Comptonejfelct und, Quantentnechanik. Vf. zeigt, daB die Compton- 
Debyeschen Formeln iiber die Rontgenstrahlstreuung direkt aus der gcwóhnhcheu 
Quantenmechanik gefolgert werden kónnen. Eine experimentelle Bestatigung dieser 
Formeln sei som it auch kein Beweis fiir d ie diesen Formeln zugrunde gelegte. Vor- 
stellung von extremen Lichtąuanten. (Ztsehr. f. Physik 38. 144— 48. Bern, Univ., 
Physikal. Inst.) H a a s e .

F. Holweck, Diskussionen und neue Versuche iiber die weichen X-Strahlen. Vf. 
bemerkt zu der neuen Veróffentlichung von D a u v i l h e r  uber weiclio X-Strahlung 
(S. 700), daB dort jetzt die, vom Vf. bereits in einer friilieren Abhandlung (C. r. d. 
1’Acad. des sciences 182. 779; C. 1926. I. 3300) geauBertc Ansicht ve'rtreten wird, 
daB kein charakterist. Linienspektrum der O- u. N-Serien des W , sondern nur bei 
2S0 V eine, der K-Serie des C zuzuordnende Diskontinuitat auftritt. Vf. weist auf 
noch zu lósende Probleme hin, vor allem die Frage nach der Intensitat des konti- 
nuierliehen Untergrunds der Spektren leichter u. schwerer Atome sowie nach der Art, 
in der die Iv-Strahlung des C angeregt wird, der in dem die Róhre verschlieBenden 
Celluloidblattchen enthalten ist. Gegen Einwande von D a u v il l x e r , die Abschirmung 
dieses Blattchens durch Al-Fohe sei wegen der Porositat der letzteren unzureichend
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u. die Verwendung von Au-Folie, die nicht poroś sei, vorzuziehen, betont Vf., daB 
beide Folien in gleichem MaB poroś sind; auch weiehen seine Versuchsergebnisse bzgl. 
der hemmenden Wrkg. der Au-Folie auf das Erscheinen der Diskontinuitat bei 280 V 
von denen D a u v il l ie r s  ab. —  Vf. untersucht mehrere Verbb. des N 2 nach der friiher 
(O. r d. 1’Aead. des sciences 182. 779; C. 1926. I. 3300) angegebenen Methode. N H Z 
zeigt eine einzelne Diskontinuitat bei 397 V entsprechend N 20 .  D ie Absorptions- 
bando des NO  hat eine,’ dem N 2 entspreohende Feinstruktur: 397, 400 u. 405 Volt. 
(C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 1337— 39.) F r a n k e n b u r g e r .

J. Schror, Beitrag zur Messung von Iłóntgennormalen. Vf. berichtet iiber rontgcn- 
spektroskop. Prazissionsmessungcn von Linien der K - u. i-S er ie  verschiedener Elemente, 
die mittels eines Schneidenspektrographen ausgcfiihrt wurden. Es wurden bestimmt 
die Wellenlangen der K a- u. Jfy-Linien des Cr, M n, Cu, Zn, Se (reinc Metalle), des Y  
(yermischt mit Erbiumsulfat), des Nb, Mo, Ru  u. Eh (reine Metalle), ferner die L-Scrien 
des U  (reines Metali), Th (ais Tb-Oxyd), Pb, T l, P t, W, T a  (reine Metalle) u. des Cassio- 
peium, Aldebaranium, Er, Ho, Dysprosium, Terbium, Gadolinium u. Samarium  (ais 
Sulfate). Die Werte stimmen gut m it den im Siegbahnschen Institut gemessenen 
iiberein, soweit die K - Serie in Betraeht kommt; in der i-S er io  ergibt sich gegeniiber 
den Siegbahnschen Werten eine konstantę Differcnz von durchschnittlich 0,54 X .-E . 
(Ann. der Physik [4] 80. 297— 304. Bonn, Univ.) F r a n k e n b u r g e r .

Erik Backlin, Róntgenspeklren und chcmische Bindung. Vf. diskutiert die Arbciten 
iiber die Einw. der chem. Bindung auf die Róntgenspelctren der leichteren Elemente. 
Bei den K  a x a 2-Linien ist zu beriicksichtigen, daB -bei den Verbb. meist der Abstand 
zwischen der K  a^Linie der Verb. u. einer komplexen Linie gemessen -wird, die sich 
aus der K  <x2-Linie der Verb. u. der K  a.i-Linie des Elcments zusammensetzt. Aus 
den bisher an den Funkenlinien I i  a 3 u. K  cc., ausgefiihrten Messungen geht hervor, 
daB sie einer Verschiebung unterworfen sind, die nicht kleiner ais die der K  oCj <x2- 
Linien ist. Ober das Verh. der K  ̂ -L in ien  kann noch nichts bestimmtes ausgesagt 
werden. Es is t moglick, daB bei einer Verb. wic z. B. KC1 aus Róntgenmessungen 
der Energieiinderungen der beiden Atome energetisch auf den Zusammenhang zwischen 
der Deformation der Elektronenhulle u. der Bildungswarme der Verb. Schltisse gezogen 
werden. konnen (Ztschr. f. Physik 38. 215— 26. Upsala, Phys. Inst.) L e s z y n s k i .

F. H und, Zur Deutung einiger Erscheinungen in  den Molekelspelctren. Vf. wendet 
die bei der Deutung von Atomspektren bewahrten Modellyorstellungen auf Molekul- 
spektren an. Hierbci handelt es sich vonviegend um die F e i n s t r u k t u r  der 
Bandensprektren der Molekeln, soweit sich diese nicht im Zusammenhang mit intra- 
molekularen Schwingungen u. Rotation der Molekeln deuten lassen, sondern ais opt. 
Ausdruck der in den Molekeln crfolgenden Elektronenspriinge zu betrachten sind. Vf. 
benutzt die aus der Unters. der Atomspektren gewormenen Regeln iiber das Verhalten 
gebundener Elektronen. Vf. entwirft eine, an die ąuantenmaBige Termdarst. der Atom
spektren sich anschlieBeride Systematik der Termdarst. der Molekiilspektren u. behandelt 
die auf Grund modellmaBiger Vorstellungen zu erwartenden gegenseitigen Beein- 
flussungen der Elektronenbahnen u. raumlicbe Orientierung der Kem e in den Molekeln; 
insbesondere wird die Frage nach Art u. GróBe der Termaufspaltung diskutiert. Be- 
sonders werden die Molekelspektren gegeniiber den Atomspektren infolge der auf die 
einzelnen Elektronen durch das molekulare Kraftfeld ausgeiibten Starkeffckte kom- 
pliziert. Diesen theoret. Erórt-erungen werden empir. bekannte Feinstrukturen der 
Molekeln bezw. Radikale CuH, CH, BO, CO+, CN, iV2+, AT2, CO u. NO  gegenuber- 
gestellt u. der .Umstand, daB die Feinstrukturen von Molekeln u. Atomcn m it gleicher 
Zahl auBerer Elektronen sich oftmals ahnlieh sind, dem Verstandnis nahergeniokt. 
Auch einige andere Zuge d e r Feinstruktur werden gedeutet, wahrend versehiedene, 
empir. bekannte Erscheinungen noch ungeklart bleiben. (Ztschr. f. Physik 36. 657— 74. 
Gottingen, Jnst. f. theoret. Physik.) F r a n k e n b u r g e r .
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R. J. Lang, Serienspektreń der erslen langen Periode. Die Dublettgęsetze werden 
auf die Linien im Funlcenspektrum von Sc, Ti, V u. Cr angewandt. Die Wellenlangen, 
Intensitaten u. Freąuenzen der D ubletts sind in einer Tabelle angegeben u. werden 
m it denen von K u. Ca verglichen. (Naturę 118. 119. Edmonton [Can.], TJniv. of 
Alberta.) JOSEPHY.

F. Paschen, Serienendeii und molelculare Felder. Die letzten Linien des //e-Bogcn- 
spektrums zeigen in der Glimmsehiclit einer zylindr. Kathode bei Drucken von 2 mm 
aufwarts eine auffallendo Verstarkung u. Verbreiterung. An diese verbreiterten 
Linien schlieBt sich ein kontinuierliehes Spektrum an, das weit uber die Seriengrenze 
hinausreicht. Das Verh. der Linien wird ais Starkeffekt durch den EinfluB elektr. 
Folder gedeutet. Da die bei Anwescnkeit von elektr. Feldern von der Grofięnordnung 
50 Volt/cm in der positiven Sśiule stets aultretende verboteno Linie 2 s —  3 d  (3809,09 A) 
im Glimmlicht nur sehr schwach auftritt, so fiihrt Vf. die gefundene Erscheinung auf 
molekulare Felder der Ionen zuriiek, die nur auf die hohen Quantenbahnen einwirken. 
Wie eine tlberschlagsrechnung zeigt, gibt die Annahme eine befriedigende Erklarung, 
daB das Einfangen der Elcktronen durch die Ionen, das das kontinuierliche Spektrum  
liefert, aucli durch die Storung von seiten der Felder der Nachbarionen die verbreiterten 
u. yerstarkten Linien erzeugt. Dieser ProzeB is t bei hoheren Drucken durch die 
groBe Zahl der Ionen sehr gesteigcrt. (Sitzungsber. PreuB. Akad. AViss. Berlin 1926. 
135— 41.) S t e i n e r .

Karl Bechert und M. A. Catalan, tjber cinige allgcmcinere.Regelmdfligkeiten der
o-plischen Spelclren. (Ztschr. f. Physik 37. 658— 66. — C. 1926. II. 864.) S t e i n e r .

R. A. Millikan und I. S. Bowen, Neues Lichl auf Zweieleklronenspriinge. 
Kiirzere Zusammenfassung der C. 1926. I. 11 referierten Arbeit von B o w e n  u. M i l - 
I iIKAN. (Proc. National Acad. Sc. Washington 11. 329—34. 1925.) B e h r l e .

M. C. Johnson, D ie Inlen$iiatsverteilung in  einer i>on positiren Sirahlen emitlierten 
Spektrallinie. Vf. gelingt es, dureli eine gceigneto Vers.-Anordnung trotz der geringen 
Jntcnsitat das Leuchten in Kanalstrahlen von i / ,  m it einem Spektralapparat sehr 
hoher Auflósung (Stufengitter von 20 Platten) zu untersuchen. D ie Intensitats- 
verteilung in den Linien Ha u. H(j des Balmerspektrums wird naher yerfolgt. Dio 
Limen H a u. H/? sind bei transversaler Beobachtung yerbreitert; zur Deutung dieser 
Verbreiterung vergleicht sie Vf. m it den in  gewóhnlichen Entladungsrohren her- 
gestellten Linien der Balmerserie (kondensiertc u. unkondensierte Entladungen). 
Vergleich u. Diskussion fiihrt Vf. zu der Auffassung, daB die Verbreiterung im  Kanal- 
strahlenleuchten durch Dopplereffekt der bewegten Ionen verursacht ist, die bei 
einer geringen Divergenz des Straklenbundels bereits eine genugende Bewegungs- 
komponente senkreclit zur Rohrachse besitzen, um die Verbreiterung verstandlich 
zu machen. (Proc. Physical Soc. London 3 8 . 324— 34.) St e i n e r .

Enrico Fermi, fJber die Inłensitat der verbotenen Linien in  starken magnetisćhen 
Feldern. Theoret. Betrachtungen vom Standpunkt des Bohrschen Korrespondenz- 
prinzips unter Besehrankung auf die sogenanntc Ternie 1. Stufe. (A tti R . Accad. dei 
Lincei, Roma [6] 3. 478— 83.) K r u g e r .

E. Wilhelmy, Zeemaneffekt am Bogen- und Funkenspektrum ton Molybdan. Vf. 
macht Zeenianaufnahmen des Bogen- u. Funkenspektrums von Mo in der 2. Ordnung 
eines groBen Rowlandgittcrs von 2500— 6000 A bei einer Feldstarke von 34000 GauB, 
Samtliche von C a t a l I n  gefundenen Multipletts (Anales soc. espanola Fis. Quim. 21. 
213; C. 1923. III. 605) lassen sich, soweit sie gefunden wurden, bestatigen; zwei von 
K lE S S  angegebene Gruppen (Seient. Pap. No. 474) werden bericlitigt. Im Funken
spektrum werden neue Terme aufgefunden, die sich m it den Yorstellungen iiber dio 
Beziehungen zwisehen dem Spektrum des neutralen u. des einfach ionisierten Atoms 
in tJbereinstimmung befinden. (Ann. der Physik [4] 80. 305— 28. Bonn, Physikal. 
Inst. d. Univ.) - FRANKENBURGER.
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A . T erenin, Wir kuny eines ełektrisclien Feldes auf das optisch erregle Spektrum des 
Quecksilbers. Dio Unempfindlicbkeifc der Linio 1 S  —  2 p2 (2537 A) des Hg gegen 
olektr. Folder ist bckannt;-sic zeigt, daB clektr. Felder von 100 000 Volt/om, die in 
den bisherigen Verss. benutzt wurden, gegen das Atomfeld, in dem siob das Leucbt- 
elektron bewegt, fast ga-nz zu vernachlassigen sind. Es ist zu er wart en, daB in den 
hóher angeregten Zustanden ein EinfluB bemerkbar wird, da bei der weiteren Ent- 
fernung des Leuchtelektrons vom Rumpf das auBere Fcld eher m it dem Atomfeld 
in der Bahn des Leuchtelektrons vergleichbar wird. Vf. untcrsucht daher das Verh. 
von opt. erregtem Hg in einem elektr. Feld von 50 000 Yolt/cm u. findet cin Aus- 
lóschen der Linien 2 Pj —  3 (ds, D) u. 2 P  —  3 (djt D). D a die Wrkg. des Feldes im  
allgemeinen in einer Verschiebung nach lilngeren Wellen bestebt, kommt die Aus- 
lóschung dadurch zustande, daB Emissionslinie des erregenden Bogens u. Absorptions- 
linio des Hg-Dampfes im elektr. Felde gegeneinander verschoben sind u. so keine 
Absorption u. Anregung mebr stattfindot. D a die Linien 1 S  —  2 p2 u. 2 p.j —  2 (s, 8) 
nicht beeinfluBt werden, folgt, daB das elektr. Feld im wesentlichen auf die 3 (dj, D)- 
Zustande einwirkt. (Ztschr. f. Physik 37- G76— 80.) STEINER.

G. Cario und J. Franek, Uber die Ausloschung der Resonanzfluorescenz des Queck- 
silbers durch Gaszusałz. Es wird die auslóschende Wrkg. von N 2-Zusatz auf die 
Resonanzfluorescenz der Linie 2537 bei 18°-u. 750° untersucht. Der Hg-Druck wurde 
konstant auf 0,001 mm Hg gehalten, der N 2-Druck variierte von 0 bis 50 mm Hg. 
Wahrend bei Zimmertemp. die Resonanzfluorescenz bei 30 mm N 2-Druck auf die 
Hiilfte abgesunken ist (vgl. S t u a r t ,  Ztschr. f. Physik 32. 262; C. 1925. II. 637), 
findet bei 750° uborhaupt keine Ausloschung statt. D ie Ausloschung in einem Gemisch 
von N 2 u. H 2 verhalt sieli boi 18° additiv, bei 750° dagegen nicht; die Ausloschung 
durch reinen H 2 ist bei 18° u. 750° dieselbe. Zur Erklarung dieses Bcfundes geben 
Vff. die folgende tlberlcgung. D ie durch die Einstrahlung im  23 Pj-Zustand befind- 
lichen Hg-Atomc werden durch StoB 2. Art in den um 0,2 V. nicdrigoTon meta- 
stabilen 23 P 0-Zustand iłberfuhrt, was das Absinken der Resonanzfłuorescenz bei 
18° erklart. Anderorseits lconnen dio Hg-Atonie durch StoB 1. Art aus dem meta- 
stabilen 23 P 0-Zustand wieder in den 23 Pj-Zustand zuriickgefuhrt werden, aus dem 
sie durcli Ausstrahlung von 2537 in den Grundzustand iibergehen; da diese StóBe 
mit steigender Temp. zunehmen, is t  so das Nichtauslosclien der Resonanzfluorescenz 
bei 750° verstandlich. D a nun der 23 P 0-Zustand gegen H 2 sehr empfindlicb ist, wie 
vor allem die Unters. von M e y e r  (vgl. naehst. Ref.) zeigt, w irkt H 2 bei 750° bei Ggw. 
von N 2 stiirkor auslóschend, da er nicht nur die 23 Pj-Zustilnde, sondern auch die 
23 P 0-Zustande angreift. Da N 2 bei dieser Temp. selbst nicht auslóscht, kann keine 
Additivitat vorliegen. (Ztschr. f. Physik 37. 619— 24. Góttingen, II. Physikal. 
Inst.) STEINER.

Erich Meyer, tJber Dissoziation von Wasserstoffmólehulen durch Quecksilbcratome 
im metastabilen Anregungszustande 23 P a. Aus den Untcrss. von DORGELO (Physica 
5. 429) iiber die Lebensdauer des metastabilen 23 P 0-Zustandes von Hg u. soino Emp- 
findlichkeit gegen II2 ist zu entnelimen, daB Hg-Atome im 23 P „-Zastand walir- 
scheinlich auch H 2 dissoziieren konnen. Vf. untersucht daher den EinfluB von Hg- 
Atomen im 23 P 0-Zustand auf dic Wasserstoffzersetzung. Diese Atonie werden er- 
halten durch Stickstoffzusatz zu bestrahltem Hg-Dampf, der dio Hg-Atome durch 
StóBe 2. Art aus dom 23 P r  in den 23 P 0-Zustand uberfiihrt. Um die Wirksamkeit 
der 23 P0-Zustande mit der der 23 P r  Zustande fiir die Dissoziation zu yorgleichen, 
vorfolgte Vf. dio Veranderung, welche die R o ak tio n sg esch w in d ig k eit des H 2-Zerfalls 
in Ggw. von angeregtem Hg-Dampf durch N 2-Zusatz erfahrt. Vf. findet, daB die 
Hg-Atome im 23 P 0-Zustand ihre Energie durch StoB 2. Art zur Dissoziation an H 2 
abzugeben verniogen, die Wirksamkeit dieser StóBe ist von der gleiehen GróBen- 
ordnung, wie die der von Ca r io  u . F r a n c k  (Ztschr. f. Physik 11. 161; C. 1923. I.
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starker elektr. Felder fur das Auftreten yerstiirktcr Linien bestimmend zu sein. Bei 
Unterss. m it der K-Na-Amalgamlampe (Philos. Magazine [6] 44. 944 [1922]) beob- 
achtote Vf., daB eine liingere Zeiten brennende Lampo nach Untcrbrechen u. sofortigem  
SchlieBen des Stromes wieder selbsttatig ziindete, wahrseheinlich wegen der Anwesen- 
heit noch yorhandener Elektronen u. metastabiler Atome. Das sofort nach dem 
SchlieBen emittierte Spektrum erwies sich nun ais wesentlieh yerschieden yon dem 
des standig brennenden Bogens. Zur weiteren Unters. wurde ein derartiger Bogcn 
m it 80 V olt u. 1 Ampere betrieben u. in regelmaBigen Abstandcn (5— 10 sec) unter- 
brochen. Das aus dem axialen Teil des Rohres emittierte Licht (die Elektroden sind 
seitlich angebracht) wurde im Spektrographen photographiert. Wiihrend ein Spektrum  
des standig brennenden Bogens das 1. D ublett {). 5290, 5896 A) der Hauptserie von 
N a mit sehr groBer Intensitat u. die beiden Nebenserien, besonders die diffuse, auf- 
weist, sind im Spektrum des unterbrochcnen Bogens die Ilauptserien von N a u. K  
sehr schwaeh u. die Nebenserien bei Na fast gar nicht, bei K  etwas starker yorhanden; 
yorherrsehcnd sind dagegen die Funkenspektra beider Metalle. Der Druck betriigt 
bei diesen Aufnahmen 10~3 mm lig . Bei hóherem Druck erhiilt man ein Spektrum, 
das in seinem Aussehen zwisehen den beiden oben beschriebenen stelit u. auBei'dem 
einen kontinuierlichen Grund besitzt, der sich bis zu 2 2100 A erstreckt. Wiihrend 
bei dem standig brennenden Bogen die Spannung auf 15 Yolt sinkt, betriigt sie bei 
dem unterbrchenen 80 Yolt, der Potentialgradient u. damit die Energie der Elek
tronen ist in der Niihe der Elektroden sehr groB. Das Auftreten der Funkenspektra 
auch auBerhalb der Nachbarscliaft der Elektroden erkliirt Yf. durch StoBe 2. Art 
zwischen angeregten Atomen u. Elektronen, durch die groBe Elcktronenenergie an 
den Elektroden in das Gas hineintransportiert wird. (Philos. Magazine [7] 1. 721 
bis 726.) S t e i n e r .

K. K. Tandan, U ber einige ezperimentelle Beiceise fu r die Verunderlichkeit der 
Wellenldnge des Natriumlichtes. R a j e n d r a  N . B h a r  fand im Michelsonsehen Inter- 
ferrometeryers. eine Veranderung der Sichtbarkeit u. eine gleichzeitige Versehiebung 
der Franscn, also eine Anderung der Wellenliinge, wenn man die Salzlsg. in die Flamme 
tropfen liiBt. Vf. untersucht diese Verschiebung m it dem Beugungsgitter. Es wird eine 
Versehiebung in Richtung der gróBeren Wellenliingen nicht klciner ais 3 A festgestellt, 
die bei Eintropfen der Salzlsg. plótzlieh entsteht, nach dem Eintropfen erst allmiihlich 
yerschwindet. (Physikal. Ztsehr. 27. 527— 28. Colyin, Taluądors School.) L e s z .

Goverdhan Lal Datta, Der Polarisationsgrad der Rcsonanzfluorescenz von Natrium- 
dam pf bei Anregung m it der D.r Linie. Es wird die Resonanzfluorescenz von Na- 
Dampf m it der D2-Linie angeregt; der Polarisationsgrad betriigt bei 10“6 mm Hg 
33°/o- Die Abweichungen von der Hcisenbergschen Theorie, die den W ert von 60% 
yerlangen wiirde, werden auf die Storungcn benachbarter Atome zuriickgefiihrt. 
Fiir den W irkungsradius ergibt sich unter dieser Annahme die GróBenordnung von 
10"1 cm. Im  Magnetfcld parallel zur Richtung des elektr. Vektors ist der Polarisations
grad 56% ; der Wirkungsradius nim m t ab. K-Dampf, der dem Na-Dampf zugemischt 
wurde, ergab eine iihnliche Depolarisation wie der Na-Dampf. Zusatz von Ar bis zu
0.5 mm H g hatte dagegen keinerlei EinfluB. (Ztsehr. f. Physilc 37. 625— 38.) St .

Sven Werner, Das Funkenspekirum von Lithium. (Vgl. Naturę 116. 574; C. 1926.
1. 1108.) Vf. hat eine Anzahl neuer Linien im LUliiumjunkenspeklrum gefunden, die 
es ermogliclien, ein Serienschema der Terme aufzustellen, die den Termen des Singulet- 
spektrums von He (Parhelium) analog sind. Vf. nennt dieses System das p-System  
des Li, wiihrend das andere dem Orthoheliumspektrum analoge System ais o-System  
des Li-Funkenspektrums bezeichnet wird. Die Wellenliingen der zu dem Li II  p-Spek
trum gehorenden Linien, die berechneten Terme u. die effektiven (Juantenzahlen 
sind in Tabellen zusammengestellt. Vf. bestatigt die yon M o h l e r  u . auch yon S c h u l e r  
gemaehte Beobachtimg, daB die beiden starken Linien X 2934 u. 3715 A nicht zum
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gewóhnlichen Li-Funkenspektrum gehóren. Die beiden beobachteten ziemlich starken 
Linien 4607,4 u. 2337,0 A scheinen denselben Charakter zu haben. (Naturę 118. 154 
bis 155. Kopenhagen, Inst. f. theoret. Physik.) JOSEPHY.

F. H. Newman, Das Spektrum von Casiumdampf bei niederen Spannungen. Ahnlich 
wie bei Na u. Iv gelingt es Vf. (vgl. Philos. Magazine [6] 50. 796; C. 1926. I. 2432) 
m it Hilfe der ElektronenstoBmethode allmahlich das ganze Spektrum des Cs anzuregen, 
indem die Spannung schrittweise gesteigert wird. Das von den angeregten Atomen 
ausgestrahlte Licht wird in einem Quarzspektrographen photographiert. Bei 1,6 Volt 
erscheint das D ublett l s — 1 p lt 2 (2 8943 u. 8521 A) der Hauptserie, bei 2,7 Volt 
das Dublett 1 s —  2 p v  „ (X 4593 u. 4555 A), bei 3,2 Yolt die Linie 1 s — 3 p  (). 3889 A) 
u. die Linie 1 p x —  3 s (A 7944 A), bei der Ionisierungsspannung von 3,9 Volt schlieBlich 
das ganze Bogenspelctrum. Das Cs wurde auf 120° erhitzt (Dampfdruek 0,01 mm 
Hg), durch Abpumpen wiirde der Gasdruek auf ca. 0,001 mm Hg gehalten. (Philos. 
Magazine [7] 1. 705— 11.) S t e i n e r .

Emilio Adinolfi, Uber das Absorptionsspektrum der Permanganałe des Kalium s 
und Calciums. D ie Absorptionsspektren von KM n04 u. Ca(Mn04)2 in wss. Lsg. zeigen 
Rotation u. Oscillation. Die typ. Bandę des Gasspektrums ist charakterist. verstiirkt. 
Das Tragheitsmoment der Gruppe 5In04 hat die GróBenordnung 10-42 m it einem  
Drehungsstrahl von 10_1°. Die Verkleinerung dieser Werte gegeniiber der Gasphase 
ist der Einw. der Oberflachenspannung zuzuschreiben. Messungen in alkoh. Lsg. ver- 
grdBern das Tragheitsmoment infolge Verringerung der Oberflachenspannung. Das- 
selbe bewirkt auch Erniedrigung der Temp. (A tti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 3. 
196—201.) Gr im m e .

Bunsaku Arakatsu, Selbstumkehrlinien des Bleis in  Ezplosioiisspektren und 
Serienbeziehungen darin. Vf. benutzt die bereits von A n d e r s o n  empfohlene Methode 
der Esplosion von Drahten durch die Wrkg. eines durch Kondensatoren verst;irktcn 
Stromes. Ais Materiał benutzt er Pft-Draht, von dem er ein sehr kurzes Stiick zwischcn 
zwei dicken Elektroden, die sich in einem Kolben befinden, ausspannt u. bei ver- 
schiedenen Drueken u. verseliicdenen Spannungen zur Explosion bringt. D ie photo
graph. Aufnahme der auftretenden Linien erfolgt mit einem Glas- u. einem Quarz- 
spektrographen. Vf. lconnte beobachten, daB bei geringeren Drueken die Scharfe 
der Linien eine groBere ist, ais bei hóheren Drueken, wo Verbreiterungen, ahnlich 
wie bei dem Starkeffekt auftreten. Vf. erklart diese Erscheinung damit, daB er sagt, 
im Yakuum kónnęn sich die entstehenden Gasionen schnell vcrtcilen ohne einander 
zu beeinflussen, anders bei gewohnlichem Druck, hier kann eine Beeinflussung nach 
Art des Starkeffektes auftreten. Es konnten femer yerschiedene Selbstumkehrlinien 
der verschiedenen Serien gefunden werden, in Kiirze werden auch die Beziehungen 
zueinander festgestellt. (Memoirs Coli. Science Engin. Imp. Univ. K yoto Serie A. 9. 
451—59. Kyoto, Imperial Univ.) H a a s e .

Takeo Hori, U ber die E  xplos io nsspektre n des Hg, Cu und Fe. Vf. untersucht 
die Explosionsspektren des Hg, Cu u. des Fe, mit Hilfe eines gewóhnlichen Spektro- 
graphen, der die Linien photograph. aufzunehmen gestattet. D ie Metalle wurden 
durch einen kurzeń, Btarken StromstoB, der m it H ilfe von Kondensatoren erzeugt 
wurde, zur explosionsartig schnellen Verdampfung gebraoht u. das dabei auftretende 
Leuchten untersucht. Das Hg befand sich in einer kleinen Kapillare, von der nur 
ein kleiner Teil zur Explosion gebraeht wurde. Die anderen Metalle waren in sehr 
diinner Drahtform vorhanden, von denen auch nur sehr kurze Enden zur Explosion 
gebraeht wurden, da sich herausgestellt hatte, daB die Intensitat des Leuchtens mit 
Verkiirzung des Drahtes zunahm. Die Verss. wurden sowohl bei gewóhnlichen 
Atmospharendruck ausgefuhrt, wie auch unter yermindertem Druck. Die Ergebnisse 
sind in langen Tabellen zusammengestellt. Unter den zahlreichen Linien befanden
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sich auch einige Absorptionslinic-n, die den angeregten Atomen zukamen. (Memoirs 
Coli. Science Engin. Imp. Univ. Kyoto Serie A. 9. 379— 403. ICyoto, Univ.) H a a s e .

W. M. Hicks, Die Analysę des Kupferspektrums. Vf. bringt eine sehr eingehende, 
die Termdarstellung u. dereń atomstrukturelle Deutung behandelnde Schilderung 
des Linienspektrums des Cu. Dor Abhandlung sind 7 schemat. Zeichnungen fiir die 
spektroskop. Termo bezw. Energieniveaus der Cu-Strahlung beigegeben. (Philos. 
Magazine [7] 2. 194— 236.) F r a n k e n b u r g e r .

A. L. Narayan und K. R. Rao, N oliz iiber X 4722 von Wismut und iiber die Natur 
der Reststralden („raies ultimes“ ). Die Linie A 4722 von B i wird im allgemeinen ais 
„raie ultim e“ u. Resonanzlinie aufgefaBt; sie muB dann auch ais Absorptionslinie 
beobachtet werden. Vff. untersuchen die Absorption von A 4722 in Bi-Dampf mit 
Hilfe einer Lummer-Gehrcke-Platte. Ais Lichtąuelle dient eine Bi-Vakuum-Bogen- 
lampe, der Bi-Dampf hat eine Temp. von 1000— 1200° C. Selbst bei 1200° C ist 
weder bei der Hauptlinie noch bei den Satelliten von A 4722 irgendeine Absorption 
zu beobachten, was gegen die Auffassung von A 4722 ais Resonanzlinie spricht. Um  
die Natur der Linie weiter zu klaren, schlieBen Vff. noch Fluorescenzverss. in Bi- 
Dampf an. Bei Erregung von Bi-Dampf (550— 650°) mit Licht der Wellenliingen 
von 6000—3500 A erscheint im Gelb-Orange ein Bandenspektrum, das auch bei 
rein therm. Anregung zwischen 1200 u. 1300° erhalten wird. Bei Anregung mit dem 
Bi-Bogcn (A 4722 u. 3068) erscheint ein bliiuliches Fluorescenzleuchten, das bei Aus- 
lóschen des ultravioletten Teils des Spektrums vóllig yerschwindet. Vff. schlieBen 
daher, daB A 3068 der kleinsten Anregung cntspricht u. bei Emission in den Grund- 
zustand des Atoms fiihrt, wahrend 4722 in einen angeregten Zustand fiilirt. (Proc. 
Physical Soo. London 38- 321— 23.) S t e i n e r .

Victor Henri und S. A. Schou, Das ultraviolette Absorptionsspektrum des Form- 
cddeliyds. Neuer Spektrentyp der Y-fórmigen Molekule. Vff. berechnen zwei Trag- 
heitsmomente fur das Rotationsspektrum des HCHO. Eine Tabelle zeigt die tJberein- 
stimmung zwischen berechneten u. beobaehteten Werten. Das eine Tragheitsmoment 
entspricht der Rotation des Mol. um die Achse, die durch C u. O geht, das zweite einer 
Rotation um eine dazu senkrechte Achse. Aus den Momenten laBt sich der Abstand 
der Atome im Mol. berechnen; der Abstand der beiden H ist 1,3 A, der zwischen C 
u. O 0,9 A. (C. r. d. l’Acad. des sciences 182. 1612— 14. Naturę 118. 225.) K e .

I. Lifscliitz und E. Rosenbohin, Messungen im  Absorptionsspektrum des p-Benzo- 
chinondampfes. Nach Beschreibung der Reindarst. des Ausgangsmaterials wird die 
benutzte Vakuumapparatur, die YorsichtsmaBregeln fiir konstanten Druck, der 
Quarzspektrograph u. sein Auflosungsvermogen, der eine recht hohe Auflosung zeigte, 
besprochen. Es werden die Linienwerte von etwa 300 Linien im Gebiet von 4000 
bis 5000 A gemessen u. in Tabellen mitgeteilt; die Werte sollen bis auf 0,5 A genau 
sein. Im langwelligen Gebiet sind die Linien des Absorptionsspektrums auBer- 
ordentlich zahlreich im Gegensatz zum kurzwelligen Gebiete, wo keine exakten Linien 
zu finden waren, sondern nur abschattierte Banden. Eine Aufspaltung dieser Ab- 
sorptionsstreifen ist hisher nicht gelungen. Aus dem Spektrum ist sein symmetr. 
Aufbau zu erkennen. Lsgg. von Chinon verlialten sich genau wie der Dampf. Unterss. 
des Ultrarotspektrums wurden nicht ausgefiihrt. Verss., die Spektren substituierter 
Chinone aufzunehmen, sind fast durchweg miBlungen; die Spektren ergaben keine 
seharfen Linien, sondern nur verwaschene Banden. (Ztsehr. f. Physik 38. 61— 71. 
Groningen, Rijks Univ.) H a a s e .

Wilhelm Kraemer, Uber die Speklralphotographie lichtsćhwacher Leuchterscliei- 
nungen. Untersucht werden die Leuchterscheinungen, die von Teslaschwingungen 
u. im Elelctrisator m it innerer Stanniolbelegung in gesatt. Dompfen yon Anilin, 
Dim ethylanilin, 1-Naphthylamin, o-Phenetidin, T dra lin  u . Naphthalin  erzeu g t 
werden. Die beobaehteten Linien bcziehungsweise Banden sind in Tabellen zusammen-
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gestellt; die Emissioncn werden auf bestimmte Atome oder Atomgruppen zuriick- 
gefiihrt. (Ztschr. L wiss< Photographie, Photophysik u, Photochemie 24. 220 
bis 23-) K e l l e r m a n n .

K, GleUj Die LićhtemiSsioii beim Zerfall von Chlorazidi LaBt man N ACl aus oiner 
Capillaren in ein weiteres auf 400° erhitztes Rohr stromen, so zerfallt das Gas bei eineni 
Druck von 2 mm unter rotem Leuchten in Stickstoff u. Chlor. Im  R ot tritt dabei 
ein noch nicht beobachtetes System von vier Bandengruppen auf, das wahrschcinlich 
einer Molekel aus N- u. Cl-Atomen zuzuschreiben ist. Gleichzcitig wird kurzwelliges 
Ultraviolett emittiert, wodurch das Rk.-Rohr zu starker blauer bis vioIetter Fluorescenz 
angeregt wird. Dieses ultraviolette Spektrum, das bei dem in analoger Weise hervor- 
gebrachten CZ02-ZerfalIsleuchten nicht auftritt, ist identisch m it dem kontinuierlichen 
Chlorspektrum (Hauptmaxima bei 3060 u. 2570 A). Zusatz von II2 oder noch besser 
von N 3II zum N 3C1 erzeugt intensives rein w'eiBes Leuchten. Das Spektrum dieses 
Leuehtens ist im Sichtbaren identisch m it dem sogenannten a-Band des Ammoniaks, 
wahrend das intensiv emittierte Ultraviolett eine charakterist. Erweiterung des 
Ammoniakspektrums darstełlt. Au Cer der belcannten Hauptbande (Maxima bei 3360 
u. 3370 A) wurde eine analog gebaute langwelligere Bandę gefunden (Maxima bei 
3742 u. 3752 A). Das gegenscitige Verhaltnis dieser beiden Banden entspricht dem 
der beiden C-H-Banden bei 4315 u. 3890 A. An das kurzwellige Ende der beiden Banden 
schlieBt sich je eine Bandę von ahnlieher Intensitiit an. Diese beiden vóllig anders 
gebauten Banden haben unter sich gleiche Struktur; die verhaltnismiiBig geringe 
Zalil ziemlieh weit getrennter Linien endigt an der kurzwelligen Seite in scharfen Kanten 
bezw. bei 3240 u. 3610 A. Ais Triigcr kommt eine Molekel aus N- u. H-Atomen in 
Frage. Eine weitere gefundenc Bandę mit zwei Hauptkanten bei 3022 u. 3040 A konnte 
nicht sicher eingeordnet werden. N 2-Banden wurden nicht beobachtet. (Ztschr. f. 
Physik 38. 176— 201. Anorg. Abt. d. Chem. Inst. d. Univ. Frankfurt a. M.) L e s z .

Franco Rasetti, Ober die Polarisation des infolge Eleklronenstofies emiltierlen 
Lichtes. Entw. einer Theorie, die die bei Fig beobachtetc Polarisation (vgl. E l i .ETT, 
F o o t e  u . M o h l e r , Physical Review27- 31; C. 1 9 2 6 .1. 2290) dem Sinn u. der GróBen- 
ordnung nach zu bcrechnen gestattet u. das negative Resultat bei N a  erklart. (A tti 
R. Aecad. dei Lincei, Roma [6] 3. 484— 89.) K r u g e r .

G. Kogel, Zu den Primarwirleuiigcn der pholochemischen Absorption. (Optisch- 
photochemische Transformation der Słrahlung.) Vf. sucht die Frage zu entscheiden, 
ob die Wrkg. des Lichtes intraatomist. ist, d. h. sich rein physikal. innerhalb der Atome 
bezw. Molekiile abspielt, oder ob die Wrkg. interatomist. ist, d. h. eine Rk. zwischen 
zwei Atomen vollbringt. Zum Versuch wird o-Nitrobenzaldehyd gewahlt, das im Licht 
quantitativ in o-Nitrosobenzoesciure iibergeht. Die Lichtempfindlichkeit der N 0 2- 
Gruppe erscheint noch bei yielen anderen Su bs tan zen, primar liegt sio beim N  u. be- 
tatigt sich immer, wenn die Bedingungen fiir die photocliem. Rk. gegeben sind. 
Es gelingt, den 0 2 auf seinem Wege von der Nitrogruppe zur Aldehydgruppe m it p-Plie- 
nylendiamin, Pyrogallol u. dgl. abzufangen. Unter solchen Umstanden zeigt sich 
•die o-Nitrogruppe des sonst lichtunempfindlichen o-NilrozimtsaurealdehyeLs hochempfind- 
lich. Der EinfluB der N 0 2-Gruppe ist in solchen Fiillen so groB, daB die Wrkg. der 
■Substituenten fast verschwindet. Es wird gesclilossen, daB die therm., photoinaktive 
Absorption u. die photocliem. wirksame Absorption ident. sind. Die lichtempfindliche 
Gruppe wird durch die Anwesenlieit des Aceeptors fiir die Lichtwrkg. giinstig be- 
cinfluBt, ohne daB dadurch die Annahme einer anderen, spezif. versehiedenen Ab 
sorption begrundet wird. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 
24 . 216— 18.) K e l l e r m a n n .

J. Cathala, Die Rolle des Wasserdampfes bei der Photosynthese des CMoricasser- 
sloffs. (Vgl. Joum . Pharm. et Chim. 23. 78; C 1926 I. 2173.) Vf. schlieBt an die Verss. 
von C oeh n  u. Mitarbeitern (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 458. 696; C. 1923. I. 1612.
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1 9 2 4 . I. 12) u. B o d e n s t e in  u . D u x  (Ztschr. f. physik. Ch. 85. 297 [1913]) theorefc 
Betrachtungen uber den Mechanismus an, mittels dessen Wasserdampf dic Photo- 
synthese von HC1 beschlcunigt Nach einer Diskussion der von Co e h n  u. T ra m m  
gegebenen Kurve fiir Zusammenhang zwischen Wasserdampftension u. Bildungs- 
geschwindigkeit der HC1 ersetzt er diese Kurve durch eine andere, welche die Anzahl 
der pro 1 absorbiertes Quantum in 1 sec. entstehenden Molekiilzahlen in logarithm. 
MaBstab ais Funktion der ebenfalls im logarithm. MaBstab aufgetragenen Wasser- 
dampfdruckc darstcllt. Aus der Gestalt der Kurve zieht er den SchluB, daB die von 
N o r r is i i  (Journ. Chem. Soc. London 127- 2316; C. 1 9 2 6 .1. 1367) gegebene Erklarung, 
daB namlich die Wirksamkeit des Wasserdampfes auf der B. einer Adsorptionssehicht 
an der Glaswand beruht, die ihrerseits m it den Chlormolekeln Komplexe bildet, die 
sich dann im Licht unter B . von Cl-Atomen zersetzen, hinfallig ist; er gibt auch weiter 
Stiitzen fiir die Unhaltbarkeit dicscr Anschauung an, indem er sich vor allem gegen 
die Verss. von N o r r is h  wendet, denen zufolge die durch Zugabe von Spuren von N H 3 
bewirkte Induktionsperiode der Rk. unigekelirt proportional der vorhandenen Glas- 
oberflache sein soli. Aus der Analogie der photochem. Umsetzungen von Cl2 m it H 2, 
S 0 2 u. CO zieht Vf. den SchluB, daB die primaro photochem. Aktivierung des CI2 von 
der Menge des anwesenden Wasserdampfes unabhangig ist u. diesem nur eine wesentliche 
Rolle im Verlauf der Kettenreaktionen zukommt, dio sich an die Entstehung der 
Cl-Atome schlieBen. Der von COEHN in diesem Sinn gekennzcichncte Mechanismus 
(Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56 . 458; C. 1 9 2 3 . I. 1924) erscheint ihm ais nicht móglich, 
da auf Grund kinet. Bercchnungen die fiir diesen Mechanismus wesentlichen Zusammen- 
stóBe zwischen H 20-Moll. u. Cl-Atomen viel zu selten erfolgcn. D ie Theorie des Yf. 
nim m t an, daB die vorhandenen H 20-Moll. von elektr. Feldern umgeben sind, innerhalb 
derer bestimmte Rkk. zu erfolgen vermogen, dic in Abwesenheit des H 20-Dam pfes 
unterbleiben; ais wesentliche Rkk. dieser Art nimmt er den ProzeB: Cl3 -f- H 2 =  
2H C 1+ C 1+  41 Cal. an. Dem Einwand von NORRISH gegen diese Annahme, daB namlich 
die „Wirkungsspharen" der H 20-Moll: sich bei Zugrundelegung der Wasserdampf- 
drucke, bei denen der EinfluB des W . konstant wird ( ~  1 • 10-2 mm) unwahrscheinlich 
groB ergeben (Durehmesser =  10_1 cm) begegnet Yf. durch die Erwagung, daB diese 
Werte der Wasserdampfdrucke deshalb zu klein sind, weil infolge der Ggw. yon 0 2 
sich zusatzlich H 20  bei den Verss. gebildet hat; legt man demzufolge Drueke von  
~ 1 0 ~ 1 mm der Rechnung zugrunde, so ergeben sich fiir die Ausdehnung der Wirkungs- 
spharen verniinftigere Werte, die in der GróBenordnung der mittleren freien Weglange 
(8-10-0 cm) liegen. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 39 . 612— 20. College de France.) F.

Max Trautz und Bernhard Scheifele, Einige Erfahrungen an der Phololyse des 
J  oduasserstoffgases im Liclit der Qtiarzlampe. Vff. messen dic Zerfallgeschwindigkcit 
von H J  m it u. ohne Zusatze im nicht zerlegten Licht der Quarz-Hg-Lampc. D ie Messung 
erfolgt m it dem Manometer, da das J 3 bei Zimmertemp. nur geringen Dampfdruek 
hat; die Effekte bei hoherer Temp. werden gemessen, nachdem das ReaktionsgefiiB 
schnell auf Zimmertemp. abgekiihlt wurde. Zwischen Hg-Manometer u. Reaktions- 
gefiiB befand sich eine N 2-Schicht. H.J wurde durch Uberleiten von elektrolyt. ge- 
wonnenem H 2 u. J 2 uber einen Pt-K ontakt bei 300— 400° dargestellt. N 2 wurde aus 
Lsgg. von J 2 u. einem Azid erhalten, oder aus einem Stahlzylinder naeh Reinigung 
m it N a2S20 4 u. tlberleiten iiber gliiliendes Cu entnommen. Die letzten Reste an H 20  
u. J 2 im H J  wurden durch tlberleiten iiber auf — 30° gekiihltes festes K J  entfernt. 
Das ReaktionsgefaB befand sich in einem Luftthermostaten. Variiert wurden Konz. 
des H J , die Lichtabsorption von Filtern aus H 2 u. J 2-Dampf, die Strahlungsintensitat, 
die Lichtart, die Temp., der Lichtweg durch Anbringung eines Pd-Spiegels, die Zus. 
des Gasinhalts. D ie Berechnung der Messungen wird erlautert. Ais mógliche Ver- 
suchsfehler werden erórtert: Adsorption des H J  im QuarzgefaB, Abweichung des 
Gases vom idealen Gaszustand, EinfluB der Schmiermittel in den Hiihnen, Yolumen-
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anderung des QuarzgefaBes, ungleichm&Bige Verteilung der Temp., Schwankungcn 
in der Bclastung der Hg-Lampe u. Verdunkelung durch ausgesehiedenes J 2. Es wiirde 
Vorsorge getroffen, daB alle Fehlorąuellen moglichst klein blieben. —  Im (JuarzgcfiiB 
zeig t sich die Andeutung eines Buddeeffcktes, der sich im GlasgefiiB nicht zu beobachten 
laBt. D ie Zers. des H J  verlauft nach der 1. Ordnung. Die Strahlung vird  durch Luft- 
u. H 2-Filter nicht, durch J 2-Dampffilter wenig beeintrachtigt. Ne-Licht ist wirkungslos. 
Riickbildung von H J  findet wahrscheinlieh nicht statt; ebensowenig Zerfall im Dunkcln 
bei den Versuchstempp. D ic Zerfallsgcschwindigkeit hangt nicht merklich ab von der 
Temp. u. von Beimengungen von N 2, sie ist unabhangig vom Lichtweg; sic fallt stark 
bei geringerer Strahlungsintensitat, bei Vorschaltung von Glas; durch Beimcngung 
von 1I2 u . J 2-Dampf wird sie auch kleiner. Bei Bcnutzung der Ne-Lampe oder einer 
1000-kerzigcn Wotanlampe is t die Zerfallsgeschwindigkeit Nuli; auch bei glcicli- 
zeitiger Wrkg. neben der Hg-Lampe bewirken sie keine Verśinderung. D ie wirksamste 
Licbtart liegt zwischen 300 u. 220 [XfX. D a cine Riickbildung von H niclitstattfindet. 
laBt sich das Absinken der Reaktionsgeschwindigkeit m it der Zeit vielleicht m it ne- 
gativer Katalysc oder Aktiyierungsschadigung durch das abgeschiedene J 2 erklaren. 
(Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 24 . 177— 216.) K e l l ,

A. Arsenjewa, Uber die lichteleklrische Leitfahigkeit im  Sleinsalz. Die Leitfahigkeit
von m it Róntgenstrahlen vorbehandeltem NaCl wird bei Bestrahlung m it sichtbarem  
Licht sclir vcrgróBert. D as Auftreten des Halleffcktcs zeigt, daB es sich um Elektroncn- 
leitung liandelt, der EinfluB des Łichtes bcstcht in einem Photoeffckt an den durch 
die Róntgenstrahlen entstandcnen Na-Tcilchen. Fiir den Zusammenhang zwischen 
Leitfahigkeit u. absorbierter Energie sind zwei Móglichkeiten diskutiert worden:
1. die Leitfahigkeit ist proportional der absorbierten Liehtenergie, also unabhangig 
von der Wellenliinge; 2. dic Leitfahigkeit ist proportional der Zahl der absorbierten 
Quanten; das Verlialtnis Leitfahigkeit/absorbiertc Energie steigt proportional der 
Wellenliinge des Lichtes. Vf. findet die Leitfahigkeit des m it Róntgenstrahlen vor- 
bchandelten Steinsalzes im Gebiet von 580— 420 mfjb proportional der absorbierten 
Liehtenergie u. unabhangig von der Wellenliinge. Zur Erklarung nimmt Vf. an, daB 
das Quantengesctz nur fiir die primaren Elektronen giilfcig ist, u. daB die m it gróBerer 
Geschwindigkeit herausgcschleuderten Elektronen einer sekundaren Ionisation fahig 
sind. (Ztschr. f. Physik 37. 701— 04.) S t e i n e r .

A ,. E le k t r o c h e m ie .  T h e r m o c h e m ie .

B. B. Banerji, Elektrodenkapazitat und Widerstand von Eleklrolyten fiir  einen
weiten Frequenzbereich. An Zellcn von A g  in A g N 0 3Ajsg., N i  u. iSr!jS04-Lsg., Cd in 
CdSO^-Lsg., P t in 7/26'0.1 wird die Anderung der Polarisationskapazitat y  u. des Wider- 
standes mit der Freąuenz n  bei gleicher Stromstarke in einem weiten Frequenzbereich 
untersucht. D ie Formcln von W a r b u r g  (Ann. der Physik 303.493 [1899]) u. H a w o r th  
(Trans. Faraday Soc. 16. 365; C. 1921. III. 1220) y  =  k -n b sind nur in einem beschrank- 
ten Gebiet giiltig; Vf. findet aus seinen Ergebnissen die allgemeinere Beziehung 
y — p  z ) l ( x  y )  (x  =  ?i2/105, a , =  Konstantę). Diese laBt sich theoret. 
durch die Annahme deuten, daB die Erscheinungen an den Elektrodenoberflachen 
auf die Wrkg. zweier Kondensatoren zuriickgefuhrt werden kónnen; der eine ist ein 
Beglciteffekt der Helmholtzsclien Doppelschicht, die Ggw. des anderen cine Folgo 
der tlberfuhrungsphanomene. Die aus der K apazitat der Doppelschicht berechnete 
Dicke derselben stim m t m it den nach anderen Methoden gefundenen Werten gut 
uberein. (Trans. Faraday Soc. 22. 111— 33. London, U niv.) K r u g e r .

Franz Fischer und Walter Kronig, t)ber das kaihodische Yerhalten von KoMensloff. 
Der in wss. Lsg. an Kohlekathoden cntwickelte H 2 ist nicht in der Lagę, dio Kohle 
zu CH4 zu reduzieren. (Abhdlg. z. Kenntnis d. Kohle 7 . 207— 12. 1925. Sep.) 1 r i e d .
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Ch. F ery u n d  Ch. Chóneveau, Eine Sęhindarreaktion im  Bhiakkumulator. 
(Buli. Soc. Chim. d c  F ra n c e  [4] 39. 603— 12. — C. 1926. I. 1117.) F r a n k e n b .

Otto R edlich , Nachtrag zu meiner Arbe.it „Zur Theorie der elektrolylischen Leit
f a h i g k e i t (Vgl. Physikal. Ztschr. 26. 199; C. 1925. I. 2147.) Vf. bericlitigt cincn 
Rechenfehler u. stellt fest, daB aus andersartigcn t)berlegungen eine Entscheidung 
iiber die fiir die lonendichte einzufiihrende Funktion moglićh ist. (Physikal. Ztschr. 
27- 528. Wien, Phys. Inst. Techn. Hochsch.) L e s z y n s k i .

N. N asarow , Uber den Mechanismus der elektrischen Leitung in  MetaMen. Vf. 
untcrsucht die Fólgerungen der Theorie der metali. Leitfahigkeit, welclie Ubergang 
der Valenzclektronen von Atom zu Atom annimmt. Auf Grund von Ansichtcn iiber 
dio modellmaBige Form der Atome u. dereń gegensoitige Beeinflussung, besonders 
durch Starkeffekte, gibt Vf. ein Bild uber den Mechanismus dieser Leitungsvorgange; 
eine annahernde Bereehnung ergibt eine Abstufung fiir das Łeitvermogen yerschiedener 
Metalle, dio nahezu der experimentellen Reihenfolge entspricht. Vf. zeigt weiter, in 
welcher Weiso die Wiirmebewegungen u. Fremdstoffe die Arbeitsfahigkeit dieses 
Mechanismus vermindern. (Physikal. Ztschr. 27. 455— 58. Tasclikent, Phys. Inst. 
der Mittclasiat. Staatsuniv.) F r a n k e n b u r g e r .

W . GeiC und J. A. M. V. L iem pt, Leitfahigkeits&nderungen bei Kallbearbeilung 
und ihre mogliche Deutung. Vff. haben elektr. Messungen an W-Drahten ausgefiihrt, 
um den EinfluB der Gitterparameterandcrung auf dio Leitfahigkeit zu bestimmen. 
Die Widerstandsanderung wird durch Dcformation der Valenzelektronenbahnen 
erklart. (Ztschr. f. Mctallkimde 18. 216— 18. Eindhoven [Holland].) L u d e r .

Ludwig Ebert, Zur Abschatzung der Ziuitterionenmenge in  Ampholytlósungen. 
Die Verfoilung des gel. amphoteren Elektrolyten HA zwischen der undissoziierten 
Form, den Ionen H2A’ u. A' u. dem Zwitterion 'HA' kann berechnet werden, sobald 
man die Dissoziationskonstantcn des H A , ais Base ( K j ; HA ^  ILA ’ -f- OH') u. 

ais Saurc (K ^ ; HA H ’ +  A') kennt (vgl. B j e r r u m , Ztschr. f. physik. Ch. 104. 
147; C. 1923. III. 1589). Die Grofięnordnung dieser Konstantcn kann aber aus dem 
Vergleich m it ahnlichen, aber nicht amphoteren Verbb. gcschiitzt werden, so K A 

des Glykokolls aus der K  ̂  von Glykokollestem (fiir den Glykokollsiiureathylesler 

findet Vf. experimentell K yl =  10-7 ’1). — Einen anderen Weg bietet die scheinbare 
Dissoziationswarme: Liegt der Am pholyt hauptsachlich ais HA vor u. findet bei Verd. 
keine elektrolyt. Dissoziation statt, so muB die scheinbare die GróBenordnung der 
wirklichen Dissoziationswarmen haben; besteht dagegen der Ampholyt vornehmlich 
aus HA' u. erfolgt bei Verd. die Hydrolyse des Zwitterions, so wird die gemessene 
Warnie eine den Hydrolysewarmen entsprechcnde GroBe haben. So bekommt man 
z. B . fiir Anthranilsiiure [H A ]/[ HA'] =  ca. 1 in W. —  SchlieBlich kann das Ver- 
haltnis [H A ]/[ HA'] auf Grund der chem. Konst. abgesehatzt werden. So ist zu 
erwarten, daB aliphat. Aminocarbonsauren in W. prakt. nur ais 'HA', in A. zum Teil 
ais HA, aromat. Aminocarbonsauren in A. prakt. nur ais HA auftreten. (Ztschr. 
f. physik. Ch. 121. 385—400.) B ik e r m a n .

L udw ig Ebert, Uber die Deutung der dielektrischen Pólarisation wdsseriger Losungen. 
(Vgl. Naturwissensohaften 13. 681; C. 1925- II. 2124.) Nimm t man die Molekular- 
polarisation P  der Lsg. additiv zusammengesetzt aus der des W. u. der des gel. Stoffes 
an u. setzt die Molekularpolarisation des Gelosten in der Lsg. gleich der im festen 
Zustande, so erhalt- man fiir P  des W. in der Lsg. einen geringeren Wert, ais P  des 
reinen W. Unter Voraussetzung, daB der Fehlbetrag durch die auf Hydratation 
rerbrauchtcn Moll. verursacht wird, berechnet Vf. die Hydratation von KOI, 
BaCl2 usw. —  Nim m t man dagegen an, daB auch die P  vom Gel. durch das Auflosen 
yerandert wird (wie es der Fali is t in Lsgg. von Niehtelektrolyten), u. zwar viel starker,
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ais die P  vom W., u. daB diese Anderung von der Oricntierung der gcl. Moll. hem ihrt,
so kónnen Mindestwerto fiir den Dipolanteil der P  des gel. Stoffs gesehatzt werden.
(Ztsehr. f. physik. Ch. 122. 28— 38. Leiden.) B ik e r m a n .

J. Errera, Die Polarisation eines Mediums und seine Molekular struktur. Elck-
trische Momente der Dihalogenderhate von Benzol. (Vgl. S. 1119.) Vf. bestimmto 

/ ni? i i\r
die Molekularpolarisation DE. • M , wenn M  das Mol.-Gew., d d ieD . bedeutet). DE. +  2 d
von Dichlor-, Dibrom- u. Dijodbenzolen in fl. Zustande (P), in verd. Bzl.-Lsg. (Poo)> 
n. in festem Zustande (Pfest)- Die GróBe (Poo —  P)/Poo ist nach D e b y e  ein MaB 
fiir die Assoziation der Fl. in reinem Zustande, die GróBe P m —  Pfcst ist der von 
Dipolen herriihrende Anteil der Polarisation. Ergebnisse:

* * P (Pa - P ) I P a Pfest f i - 1 0 - 18

o-CJI.Clj . . . . 124 84,07 0,32 40,2 2
m- „ . . . . 70 64,2 0,08 39 1,21
V~ 1J . . . . 38,2 38,2 0,0 38 0
o-C0H4Bra . . . . 95 82,2 0,13 46,3 1,52
v- „ . . . . 43,56 43,56 0,0 — —

. . . . 86,7 79,26 0,08 49,9 1,32
m- „  . . . . — 69,4 — 47,8 1,01

jjl ist das Dipohnoment. —  Vfs. Folgerungen: 1. Die elektr. Momente nehmen von 
J- zu Cl-Derivv. zu, entsprechend der steigenden Elektronegativitat des Radikales.
2. Das Moment von o- >  m- >  p - ; die Abwesenhcit des Moments bei p-Verbb. wider- 
sprieht der ,,polarcn“ Benzoltheorie usw. Bei Vergleichung m it der D E. von cis- 
trans-Isomeren (vgl. Journ. de Physiąuo ot le Radium [6] 6. 390; C. 1926. I. 2528) 
ergibt sich, daB o-Isomere den cis-, die trans-Isomeren den p- entsprechen. (O. r. 
d. l’Acad. des sciences 182. 1623— 25.) B ik e r m a n .

L. Mensing und W. Pauli jr., tlber die Diclcktrizitatskonslante von Dipolgasen 
nach der Quanłenmechanik. (Vgl. M e n s in g , S. 983.) Vff. wenden die Ergebnisse 
der Quantenmechanik auf die Berechnung der Temp.-Abhiingigkcit der D EE. an. 
Die Abhandlung beschrankt sich auf den Fali zweiatomiger Dipolgase, dereń Molekel 
kcincn rcsultierenden Elektronen-Drehimpuls besitzt, wenn also daa elektr. Dipol- 
moment der Molekel der Vcrbindungslinie der beiden Kerne parallel ist. Es ist dics 
der Fali, der z. B. bei den Halogenwasserstoffen realisiert ist. Vff. legen das einfaclie 
Modeli des Rotators zugrunde. Es ergibt sich, daB man im Grenzfall hoher Tempp. 
wieder genau zu dem Zahlenfaktor 1/3 kommt, zu dem der klass. Ansatz D e b y e s  fiihrte. 
Nur die Molekeln im untersten Zustand (Drehimpuls- Quantenzahl j  =  0) geben eincn 
Beitrag zum temperaturabhangigen Anteil der D E. Zusammenfassend kann gesagt 
werden, daB auch hier die Quantenmechanik sich hinsichtlich statist. Mittelwerte 
enger der klass. Mechanik ansehlieBt ais die bisherige Quantentheorie. (Physikal. 
Ztsehr. 27. 509— 12.) L e s z y n s k i .

Gualtiero Niccolai, Da$ Hall-Phanomen im  P yrit. An einem natiirlichcn Wiirfel 
von P yrit wird die Hallsche Konstantę k bei magnet. Feldstarken H von 9150— 14 400 
Gauss bestimmt. k fiillt in diesem Bereich von — 21,7 auf — 42,0. (Nuovo Cimento 3. 
213— 17. Pisa, U niv.) K r u g e r .

H. T. Tizard und D. R. Pye, Yerbrennung von Gasen durch plotzliche Kompression. 
Vf. beschreiben eine Apparatur, mittels wclcher sie die durch Kompression hervor- 
gerufene Verbrennung von brennbaren Gasen m it 0 2 studieren. Im  AnschluB an 
eine fruhere Veróffentlichung finden sie die Tatsaehe bestiitigt (Philos. Magazine [6] 
44. 79; C. 1923. I. 1385), daB bei der Kompressionstemp. die Gase so rasch re- 
agieren, daB die entwickelte Reaktionswarme schneller entsteht, ais sie durch Warme- 
leitung durch die GefaBwiinde abtransportiert wird. Mittels Beobachtungen der bei
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versoliiedenen Tempp. zwischen der minimalcn Verbrennungstemp. u. tatsachlich 
beobachteten Kompressionstemp. bestehenden Diffcrenz laBt sich der Temp.-Koeffizient 
der Reaktionsgeschwindigkeit bestimmen. Vf. schildern eingehend Verss., die sio 
iiber die Verbrennung von Pentan, Hexan, Heptan  u. Octan angestellt haben. (Philos. 
Magazine [7] 1. 1094— 1105.) F r a n k e n b u r g e r .

H. Etherington, Beziehungen zwischen lalenter Sehmelzwarme und Schmclzpunki 
der Metalle. Analog der Trontonschcn Regel werden die (Juotienten aus absol. Schmelz- 
temp. durch Sehmelzwarme {T /L ) fiir Al, Sb, Be, Bi, Cd, Cs, Cu, Ga, Au, Fe, Pb, Li, 
Mg, Hg, Pd, P t, K , Rb, Ag, Na, Tl, Sn, Zn u. zum Vergleich auch diejenigen fiir Cl, 
Br, J, H , O, N  berechnet, wobei angenommen wird, daB die Elemente in der fl. Phasc 
einatomig sind, was wahrscheinlich nur fiir die Metalle zutrifft. Die (Juotienten T fL  
sind nicht konstant, variieren aber in nur engen Grenzen (etwa 0,21— 0,60). Triigt 
man dio T jL -W crte  ais Ordinate, die At.-Gcww. ais Abscisse auf, so ergibt sich ein 
Diagramm von der bekannten Form der Atomvolumenkurve m it den Alkalien in den 
Scheitelpunkten. —  Einige Beziehungen zum Raoultschen Gesetz der Gefrierpunkts- 
erniedrigung werden diskutiert. (Chemistry and Ind. 45 . 430— 31.) K a n g r o .

E. Pierret, Uber die Gefrierpunktsmessungen m it hydratwasserhaltigem Natrium- 
sulfat. Vf. beschrcibt eine Anzalil von Mol.-Gew.-Bestst. mittels der Gefrierpunkts- 
erniedrigungsmethode m it hydratwasjerhaltigem N a2S 0 4-10H 20  ais Losungsm. Die 
Messungen ergeben brauchbare Rcsultate, wenn man folgende Gesichtspunkte beriiek- 
sichtigt: Das verwendetc Glaubersalz muB von hohem Reinheitsgrad sein u. sowohl 
sein eigener Wassergehalt, ais auch der des zugefiigtcn Salzes genau bekannt sein. Am 
einfachsten is t es, anhydr. Sal ze zu den Bestst. zu venvenden; ist dies nicht moglieh, 
so muB der Wassergehalt rechner. genau beriicksichtigt werden. D ie besten Resultato 
erhiilt man bei Mol.-Gew.-Bes^st. der Na-Salze u. der Nichtelektrolyte, die m it dem 
Glaubersalz in keine chem. Wechselwrkg. treten. Aber auch in letzterem Falle is t die 
Kryoskopie m it geschmolzenem N a2S 0 4; 10H20  anwendbar, nur kann man dann nicht 
wie bei Gcfrierpunktserniedrigungsbestst. m it W. ais Losungsm. die allgemeinen Ge- 
setzmiiBigkeiten der Dissoziation anwenden; vielmehr ist es nótig, dio auftretcnden  
chem. Rkk. u. die liierbei entstehenden Prodd. zu kennen u. sich auf die Messung ge- 
ringer Erniedrigungen zu beschranken. Lósliclikeitsmessungen sind oft von groBem 
VortciI fiir die Methode. Fiir kleinere Mol.-Geww. (< 2 0 0 ) lassen sich die Werte bis 
auf ^ 1  bestimmen, fiir groBere ( >  1000) auf etwa ^ 1 0 .  (Buli. Soc. Chim. de France [4] 
39 . 590— 602. Nancy, Inst. de Physique.) F r a n k e n b u r g e r .

H. v. Wartenberg und B. Lemer-Steinberg, Isotherme Calorimetrie. Gleicli- 
zeitig m it der zu untersuchenden endothermen Rk. wird im Calorimeter die exotherm. 
Verdunnung von N H tN 0 3 bewerkstclligt, so daB die Temp. des Calorimeters konstant 
bleibt, die Messung des Wasserwertes unnótig wird u. der Warmeumtausch m it der 
Umgebung stark reduziert wird. Die gesuchte Warmetónung wird aus der yerbrauchten 
N H 4N 0 3-Menge gefolgert. —  Die Ausgangslsg. von N H 4N 0 3 war 64,00% ig (2,5 Mol. 
H 20  auf 1 Mol. Salz); es wrerden die D .D . der Lsgg. von 63,4 bis 64,5% N H 4N 0 3 ge- 
geben u. die Korrekturen, die man anbringen muB, wenn die Ausgangslsg. nicht genau 
64%'g- war. D ie Hauptverss. wurden bei 18,2° gemacht; es werden Korrekturen fiir 
andere Tempp. angefiihrt. Bei einer Temperaturkonstanz der Umgebung von 0,1° 
konnen Warmetónungen im offenen Calorimeter auf 0,1%  genau gemessen w'erden. 
(Ztschr. f. physik. Ch. 1 2 2 . 113— 20.) B ik e r m a n .

B. Lemer-Steinberg, Die Verdunnungswarme des Ammoniumnilrats. (Vgl. 
vorst. Ref.) Fiir N H tN 0 3 wurden durch elektr. Stromwarme kompensierte (adiabat.) 
Warmetónungen x bei Verd. eines 64,00%ig. Lsg. bis zu y  Mol. W. auf 1 Mol. N H 4N 0 3 
gemessen. Bei 18,2° ist x =  — 2085,5 —  5,689 y  -(- 0,02247 y 2 — 3,292-10-5 y3, bei 
25,0° a : = — 1941— 5,0324 i / + 0,01871 j/2 —  2,322-1 0 -5 y3 cal/Moi. Wie ersichtlich, 
is t dio Temperaturabhangigkeit von x  sehr groB, weshalb Messungen bei konstanter
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Temp. unumganglich sind, wenn man Praeisionsmessungen auśfuhren will. (Ztsehr. 
f. physik. Ch. 122. 121— 25. Danzig, Teclin. Hochsch.) B ik e r m a n .

V. Rothmund, Dampfdruck und Basenauslausch bei Zeolithen und Permutiten. 
Die Eigenschaften andern sieh stetig m it forfcschreitender Entwasserung. D ie W.- 
Abgabe u. -Aufnahme yerlauft stetig. W., Gase u. organ. Stoffe kónnen in fester 
Łsg. aufgenommen werden. Trotz der Ahnlielikeit m it der Adsorption halt Vf. die 
Erseheinung nicht dafiir. D as Rontgenbild zeigt boi Anderung des W.-Gehaltes 
wenig Veranderung. Schilderung der Vorgiingc beim Basenaustausch. Es liegt ein 
wahres Glciehgewieht zwischen Silieat u. Salzlsg. yor. Das Anion gelit nicht ins 
Silicat hinein u. is t ohne EinfluB. Der Basenaustausch lalJt sich nur mit solclien 
Rkk. vergleichen, bei denen ebcnfalls festo Lsgg. yorkommen. An Stello des Massen-

l
c, n  ( x  \

wirkungsgesetzes g ilt folgende Beziehung: ----- —  =  cp I _ ■ I. Worin cl u. c2 die
ca v,

Konzz. in der Lsg., u. v t die W ertigkeiten der beiden Ionen, (p { ~ ~ —j eine Funktion

des Verhaltnisses der Mengen des einen Metalls x  zu derjenigen des anderen n —  x 
im Silicat bedeutet. Fiir v j =  v2 hiingt der Gleiehgewichtszustand nur von dem 
Verhaltnis der Konzz. in der Lsg. ab u. wird sich deshalb bei Verdunnung nicht andern. 
cp lafit sich empir. durch eine Potenz darstellen, dio rechte Seite der hier angefuhrten

/ x  \ v
Gleiehung wiirde dann lauten: — - I  , worin p  einen fiir jedes System yerschiedenen

Exponent<;n bedeutet, der zwischen 1,32 u. 2,8 liegt. Angabe von prakt. Anwendungen. 
(Ztsehr. f. Elektrochem. 32. 367— 71. Prag.) Salmang .

Aa. K o llo id ch em ie . C apillarchem le.
P. A. Thiessen, Ursprung der Ladung der Teilchen in  Gołdhydrosolen. Vf. erklart 

die negative Ladung der Teilchen wss. /Iw -Sole durch oberflachlich adsorbierte OH- 
Ionen; die Annahme eines Goldaquokomplexes (vgl. KAUTSKY u . P a u l i ,  Kolloid 
ehem. Beihefte 17- 294; C. 1924. I. 2671 u. A d o l f  u . P a u l i ,  Kolloid-Ztschr. 34. 
29; C. 1924. I. 285) ist rein hypothet. u. iiberflussig. Fiir die Auffassung des Vf. spricht 
auch die Beobachtung von S c h a f m e i s t e r  (Inauguraldissertation, Gottingen 1926), 
daB feine Au-Folie sich in W. negatiy aufliidt u. Zusatz von Elektrolyten die Ladung 
analog wie bei der Koagulation yerringert. (Osterr. Chem.-Ztg. 29. 133— 34. Gottingen, 
Univ.) • K r u g e r .

A. Rabinerson, Beitrdge zur Kenntnis der Wećhselwirlcung zwischen kolloiden 
Losungen. 1. Mitt. tlber den Zusammenhang zwischen gegenseitiger Flockung, Schulz- 
wirkung und Sensibilisierung bei der Wechselwirkung zweier Sole. V. untersucht die 
Wechselwrkg. zweier Sole im elektrolytfreien Medium u. bei Ggw. verschiedener 
Mengen N aCl an folgenden Paaren: Fe20 3-Sol u. Berlinerblausol; Nachtblausol u. 
Albuminsol, Carey-Leasches Ag-Sol u. Fe20 3-Sol; Fe20 3-Sol u. Nachtblausol; Fe20 3- 
Sol u. Deztrinsol; Berlinerblausol u. Serumalbuminsol; Ag-Sol u. Albumin- bezw.. 
Glohilinsol, Ag-Sol u. M astizsol; Fe20 3-Sol u. Albuminsol, wobei die Zus. des Kolloid- 
gemischs von 0— 100% jeder Komponento yariiert wurde. D ie Ergebnisse werden 
fiir jedes Solpaar durch eine Reihe von Kurven dargestellt, dereń jede einer bestimmten 
NaCl-Konz. entspricht u. dereń Ordinate den Flockungsgrad, die Abscisse die Mengen- 
verhaltnisse der Komponenten in °/0 des Gesamtgehaltes der FI. an Kolloiden angibt.
— In elektrolytfreiem Medium kommt die vollstandige gegenseitige Flockung von  
Fe20 3-Sol -f- Berlinerblausol, Fe20 3-Sol -f- Nachtblausol u. Fe20 3-Sol -}- Ag-Sol bei 
streng bestimmtenMengenyerhaltnissen zustande (33,3°/0 Feł [Fe(CN)6]3 bezw. 26,5°/0 Ag, 
50°/o Nachtblau); bei geniigendem tibersehuB einer der Komponenten hórt die Flockung



1 5 1 4 A 3. K o l l o id c h e m ie . Ca p il l a r c h e m ie . 1 9 2 6 . H .

vollig auf. Bei Ggw. steigender Mengen NaCl werden die zu beiden Seiten des Flockungs- 
optimums absteigenden Kurvenaste gedehnt u. gehoben u. gehen schlieBlicli in eine 
zur Abscisse parallele Gerade iiber. Die Mengcnverhaltnisse beim Flockungaoptimum  
sind fiir alle Elektrolytkonzz. dieselben. Vergleick m it den Flockungskurven der 
einzelnen Solo durch NaCl zeigt, daB bei Elektrolytkonzz., die zwischen den Koagulations- 
werten der beiden Komponcnten liegen, das cmpfindlichere Sol von dom im  Uber- 
schuB vorhandenen bestandigeren geschutzt wird, daB jedoch der Koagulationswert 
des Gemischcs dcm des iiberwiegenden bestandigeren Sols nie gleich kommt, da dieses 
durch das empfindlichere rensibilisiert wird. Fe20 3- u. Destrinsol, Bcrlinerblau- u. 
Albuminsol beeinflussen sich bei Abwesenheit von NaCl gegenseitig nicht; unvoll- 
standige Flockung tritt erst bei einer NaCl-Konz. wenig unterhalb des Triibungswertes 
von reinem Fe20 3- bezw. Fe4[Fe(CN)6]3-Sol auf; d. h. dio Sensibilisation ist sehr 
gering. Dic Flockungskurve geht nicht in eine Gerade iiber. Bei Ag- u. Albumin-, 
Globulin- oder M astissol findet Koagulation erst bei Salzkonzz., die das rein© Ag-Sol 
ganz oder teilweise flockcn, statt; die Flockungskurvo bestcht aus einem Ast: typ. 
Schutzwrkg. Dio Wcchsclwrkg. vón Fc20 3- u. Albuminsol wird durch 2 Kurven 
dargestcllt; die Fiillungszone bei kleinen EiwciBgehalten, die der gegenseitigen 
Flockung des hydrophoben u. hydrophilen Kolloids cntspricht, kommt erst in NaCl- 
Lsgg. etwas unterhalb des Koagulatjonswertes von reinem Fe20 3-Sol zum Vorschcin. 
Die scharfe Zonc volliger Flockung bei hohen EiwciBgehalten tritt im elektrolytfreien 
Medium auf u. verschwindct bei steigender NaCl-Konz. infolge Peptisation. Auch 
in Gemischen von saurem Nachtblausol u. Albuminsol wurden 2 Flockungszonen be- 
obachtet. (Kolloid-Ztschr. 3 9 .1 1 2 — 23. Leningrad, Bakteriolog.Inst. „ P a s t e u r " .)  K r.

H. Freundlich und Shukichi Mitsukuri, Ober die Koagulation von Alkaliblau- 
solen durch Eteklrolyte. Lsgg von Alkaliblau 6 B  (negative Sole von wenig aus- 
gesprochcnem hydrophobem Charakter) werden durch Tannin  gegen Salze m it cin- 
wertigen Kationen (LiCl, NaCl, KC1, NaBr, N aJ) in einem m it der Tanninkonz. 
steigondem MaBc sensibilisiert. Bei Salzen m it zweiwertigen Kationen (MgCl2, CaCl2, 
BaCl2, CaBr2, CaJ2) tritt zuniichst Sensibilisation ein, die bei hoheren Tanninkonzz. 
wieder abnimmt u. bei MgCI2 sogar in Schutzwrkg. iibcrgeht. Bei L a(N 03)3 ist Sensi
bilisation kaum merkbar, bei A1C13 findet von Yornherein einc m it der Tanninkonz. 
anwaehsendc Schutzwrkg. statt. Im  schwach sauren Gebiet beeinflussen Anderungen 
der pa die sensibilisierende u. schiitzonde Wrkg. des Tannins nur wenig. —  Die sensi- 
bilisierende Wrkg. des Tannins beruht nicht auf Entladung der Alkaliblauteilchen, 
da dereń kataphoret. Wanderungsgeschwindigkeit prakt. unverandert bleibt, sondern 
auf Dehydratation, indem wahrscheinlieh die Tanninmoll. sich polar m it den Digalloyl- 
gruppen nach auBen an die Oberflache der Teilchen anlagern u. diese weniger hydrophil 
machen; die B. einer schiitzenden Hiille bei hoheren Konzz. ist allerdings m it diescr 
Erklarung schwer zu Yereinen. D ie Abhangigkeit der Schutzwrkg. von der Wertigkeit 
erklilrt sich dadurch, daB einwertige Kationen bei ihrer hohen zur Koagulation er- 
forderlichcn Konz. durch Tannin viel weniger Yerdriingt werden konnen, ais die in 
kleineren Konzz. vorhandenen zwei- u. dreiwertigen Kationen. So sckiitzt Tannin, 
wegen der starken Adsorbierbarkeit des Strychnins, Alkaliblausol auch nicht gegen 
Strychninnitrat. D ie B. der Schutzhiille erfordert anscheinend eine gewisse Zeit, 
wahrend bei der Sensibilisationswrkg. ein ZeiteinfluB nicht merldich ist. J lit steigender 
Temp. nehmen die Koagulationswerte im Gebiet der Sensibilisierung u. der Schutz
wrkg. ab. (Kolloid-Ztschr. 39. 123— 27. Kaiser W ilhelm-Inst. fiir physikal. Chemie 
u. Elektrochemie.) K r u g e r .

Taro Tsuji, Die experimentdle Formel des Schicellenwerles der Koagulationskonzen- 
tralion der Elektrolyte fiir  die Fallung des Mastixsol$. Der Schwellenwert von NaCl 
u. K C l fiir die Koagulation von M astixsol ist von der Kolloidkonz. unabhangig. Die 
Ergebnisse der Flockungsverss. m it NaCl bei Yerschiedener pa (Acetat- u. Phosphat-
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puffer) lasscn sich durch die Formel K = h  i I,5/(io1,5 —  i1’5) darstcllen, ivobei die 
Konstantę K  fiir dasMastixsol =  10"6,3 ist, i0 den maximalen Schwellenwert der Koagu- 
lazionskonz. derjenigen Elektrolyte bedeutet, dereń Schwellenwert von der Kolloid- 
konz. unabhangig ist, u. i  u. h die Konzz. des Salzes bezw. der H" sind, welche nian 
fur die Fallung des Kolloids kombinieren muB. Die Formel stim m t auch fiir die Daten  
von M ic h a e l is  u. H ir a b a y a s h i  (Kolloid-Ztschr. 30 . 209; C. 1 9 2 2 . III. 414). (K ol- 
loid-Ztsclir. 3 9 . 110— 12. Sapporo [Japan], Hokkaido-Univ.) K r u g e r .

Boris Iliin, Hysteresis bei Sedimentation. I. Man zentrifugierte oine wss. Sus- 
pension ohne u. beim Zusatz von Fiillungs- bezw. Peptisationsmitteln, bestimmte die 
Niederschlagshóhe (h), lieB eine Zeit lang stehen, schlammte den Nd. auf, zentrifugierte 
wieder, bestimmte wieder die Niederschlagshóhe usw. Die Anderung von h m it der 
Zeit ist ein MaB fur das A ltem  der Suspension. Ohne Fremdzusiitze altcrn die Suspen- 
sionen bezw. kolloide Lsgg. von Starkę u. Blutalbumin nicht (d. h. h ist bei gleieher 
Zentrifugierungsdauer stets die gleiche); h der Starkę nimmt m it der Zeit beim Zusatz 
von Kupferoxydammoniak oder 0,5-n. NaOH zu, die des Albumins bei Ggw. von A. ab. 
(Ztschr. f. physik. Cli. 1 2 2 . 137— 48. Moskau, Inst. f. Physik u. Biophysik.) B ik e r m .

R . O. Herzog, tJber die Qncllung der Cellulose. Die Qucllung der Cellulose mit 
Flektrolyten bedingt den Obergang des homóopolarcn Radikalgitters unter Erhaltung 
der Krystalldimension in ein hetcropolares Ionengitter. Aus der Literatur iiber die 
Einw. von 1. Alkali, 2. SCHWEIZERs Reagens, 3. HNOa u. 4. konz. Alkali- u. Erdalkali- 
salzen u. aus eigenen Verss. kommt Vf. zu folgendem SchluB: Bei der Quellung ent- 
stehen Vcrbb. zwischen den Cellulosebaustcinen u. dem Elektrolyt, die im Sinno 
W e r n e r s  ais Komplexverbb. angesehen werden kónnen. Sie is t bei der Elektrolyt- 
konz. am gróBtcn, in der die aquivalenten Elektrolytmengen an die Cellulosebausteine 
gebunden sind. Bei 1. u. 2. hat man es mit Ionenhydraten, bei 4. m it Molhydraten 
zu tun. Dieser Obergang in ein Ionengitter verursacht neben der chem. Wasserbindung 
die Anziehung von W . wegen dessen Dipol>vrkg. u. von freien Ionen mit ihrer W-Hiille. 
Fiir die Best. der Quellungswiirme fehlen noch dic gecigneten Unterlagen. Die Aufnahme 
von Quellungswasser verursacht eine Volumcnausdehnung des Krystallitaggregates. 
Diese ist in den verschiedenen Riehtungen verschiedcn oder gleiclimaBig je nach der 
geometr. Ordnung oder Unordnung der einzelnen Krystallite, u. bei der dereń gegen- 
seitige Verb. aufgehoben wird. Kontraktion der Faser findet nur in Lsgg. statt, bei 
denen das Verschwinden des Rontgendiagrammes eintritt. Verss. zeigen, daB die bei 
der Mercerisation auftretcndc Spannung etwa 2— 4 kg/qmm betriigt. Mkr. Beobach- 
tungen, ebenso das Verschwinden des Rontgendiagramms, zeigen ein Erweichen der 
Krystallite, die auch die Ursaehe der Kontraktion zu sein scheint. GORDON (vgl. 
nachst. Ref.) findet die GróBe des Zuges, der die Kontraktion eben yerhindert, fiir ein

Parallelpiped nach Formel F  —  S  ^ -------“ j =  2 kg/qmm. Vf. besprielit dann die

Veranderungen der elast. Eigenscliaften durch die Qucllung, die Einw. der Merceri
sation auf die ReiBfestigkeit u. Dehnung von Ramie u. Storungen, die durch Zu- 
standsanderungen kolloider Systeme auftreten. (Kolloid-Ztschr. 39 . 98— 107. Berlin- 
Dahlem.) B r a u n s .

Walter Gordon, Zur Theorie der Kontraktion bei der Mercerisation. Vf. stellt sich 
den in einer Lauge liegenden Baumwollfaden ais einen unter Zug stehenden Zjdinder 
Tor u. findet auf Grund mathemat. tlberlegungen fiir den Zug F  beim Zylinder 1,7 kg, 
beim Parallelepiped 2 kg, beim Kegel 0,63 kg u. beim Ellipsoid 1,6 kg pro qmm, also 
W erte, die, m it Ausnahme des Kegels, dessen Oberflachenform fiir diesen Fali sehr 
■unwahrscheinlich ist, m it den beobachteten GroBen gut ubereinstimmt. (Kolloid- 
Ztachr. 39 . 107— 10. Berlin-Dahlem.) B r a u n s .

A. Highfield, Die kolloiden Eigenschaften von Nitrocellulosesolen in  Losungs- 
miltelgetnischen. Vf. untersucht das Losungsvermogen verschiedener Gemische von
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J .- ir .- . f . ,  Acełon-A.-W . u. Nitrobenzol-A.-A. fur Nitrocellulosen von Terschiedenem 
Js-Gcbalt. Wird der W.-Gehalt des Lósungsm. auf der Abscisse, die Yiseositat des 
Nitroeellulosesols auf der Ordinatc aufgetragen, so entsteht- bei gleicher iSitroeellulose- 
konz. fiir jedes Yerhaltnis n. Ton A. zu A. eine U-fórmige Kurve; das Minimum der 
Yiseositat entspricbt dem fur das Lósungsvermógen giinstigsten W .-Gehalt; seine 
Lage hangt von n ab. Fur 4% ig. Lsgg. von Xitrocellulose (12,2°/0 N) in Aceton-W. 
liegt das Minimum bei ca. 8%  W., durch A. wird die Yiseositat- der Aceton-W.-Sole 
stets erhóht. Die Gemische von Xitrobenzol-A.-A. sowie eine Keihe anderer Systeme 
(Anilin-A.-Nitrobenzol, Nitranilin-A., A.-Methylalkohol-W., Propylalkohol-A., But-yl- 
alkohol-A., Aceton-Bzl., Aceton-A.-W. u. a.) zeigen im wesentlichen dasselbe Yerh.; 
die Kurrenform hangt etwas von den Yiscositaten der Komponenten ab. Alit ab- 
nehmendem N-Gehalt der Nitrocellulose rerschiebt sich das Minimum der Yiseositat 
nach hóherem W .- bezv\ A.-Gehalt des Lósungsmittelgemisches. Physikal. Fak- 
toren (Warmebehandlung, Soltemp.- u. Konz.) u. Ggw. von etwas Saure oder Alkali 
verandern die Viscositat, aber nicht den allgemeinen Kurreneharakter. —  Vf. nimmt 
an, daB das Yerhaltnis der in der Nitrocellulosemolekel vorhandenen polaren u. 
nichtpolaren Gruppen ein bestiinmtes Yerhaltnis zwischen polaren u. nichtpolaren 
Gruppcn im Lósungsm. erfordert; die Sole minimaler Yiseositat entsprechen den 
giinstigsten Bedingungen. —  Best. der Ldslichkeit- von Trinitrophenol- in  A.-A.-W.- 
Gemischen, zeigt, daB die reinen, polaren F il. (A. u. W .) bezw. der schwach polare
A. viel schlechtere Lósungsmm. sind, ais geeignete Gcmisehe. (Trans. Faraday Soc. 22. 
57— 75. Woolwieh, Roy. Arsenał.) K b u g e r .

Harold James Poole, D ie E lasiizitał ton  Cdluloseacetaigelen in Beziehung zu ihrer 
j>kysikaliśc}ien Struktur und ihren chetnischen Gleićhgeicichten. Yf. untersucht die elast. 
Eigenschaftcn der Gele von Cdluloseacetat (55,4%  A cetyl) in (etwas W.-haltigem) 
Ber.zylalkohol u. schlieBt aus seinen Ergebnissen, daB die Gele eine Schwamm- oder 
Fibrillenstruktur besitzen, u. daB zwischen der festen Phase u. dem Lósungsm. in 
den Capillarraumen ein dynam. Solratationsgleichgewieht besteht. —  Die Belastungs- 
Deformationskurven (reversible Deformation) sind analog denjenigen von Gelatine- 
gelen gegen die Belastungsachse konkar. Der Elastizitatsmodul —  d  (Zug)jd (Dehnung)
—  nimmt m it steigender Deformation zu. D ie gesamte Dehnung is t eine Funktion  
von Zug u. Belastungsdauer, die rerersible Deformation nur eine Funktion des Zuges, 
wenn die Belastungsdauer ein Minimum von ca. 1 Min. uberschreitet. Beim Ziehen 
tr itt ein deutlicbes „Kriechen“ auf. Die £-(-Kurven (E  =  Dehmmg, t =  Zeit) steigen 
erst- schnell (annahemd esponentiell) dann immer langsamer; der geradlinige Teil 
der d E /d  T -t-Kurren ist kiirzer, das folgende gekrummte Stiick langer, ais bei Gela- 
tinegelen; Yf. schlieBt daraus, daB die Struktur der Cclluloseacetatgele unregelmaBiger 
ist ais die der Gelatinegele. Es wird vorgeschlagen, das esperimentcll bestimmbare 
Prod. A', rj {ij =  Yiseositat der FI. in den Zwischenraumen des Gels) der fruher ab- 
geleiteten Gleiehung: K . i j  —  — d E jd  (d E /d T ) {K t eine der E lastizitat proportionale 
Konstantę) zu benutzen, um den „inneren Widerstand" der Gallertcn in absol. MaB 
auszudriicken; K i rj hangt von der Form u. GróBe des Gelskeletts u. der Yiseositat 
der fl. Phase ab u. andert sich m it der Konz. u. der Zus. des Lósungsm. in analoger 
Weise wie die Yiseositat der Ausgangssole. Der absol. Wert des inneren Widerstandes 
ist viel hóher ais der durch Estrapolation der log VLscositat-Temp.-Kurve der Sole 
erhaltene. Wird der log des Scherungsmoduls oder des Youngschen Jloduls gegen den 
log der Konz. aufgetragen, so sind die Kurren bei frischen Gelen schwach S-fórmig, 
m it zunehmendem A ltem  mehr u. mehr gerade; bei etwa 10% bleibt eine merkliche 
Senkung; bei hóheren Konzz. is t  derA nstieg der Kurren, unabhangig von der Temp., 
konstant — ca. 2. In 10%ig. Gelen ist der Effekt- des A ltem s am geringsten, u. die 
Einstellung des Gleichgewichts erfolgt am schnellstcn. Gele, die bei 10° komprimiert, 
dann unter Fortdauer der Kompression eine zeitlang auf 25° erwarmt wurden, dehnen sich
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bei Wiedcrabkiihlung auf 10° u. Aufhcben dea Druckes bis nalic auf ihro ursprungliche 
Lange aus; die bei der 1. Gelatinierung gebildete Struktur ist demnach im Gegensatz 
z u Gelatinegallerten in der Hauptsache permanent u. die Elastizitat vom Solvatations- 
grad abhangig; das FlieBen bei starkerem Zug ist geringer ais bei Gelatine. Die E lasti
zitat erreicht einen von der therm. Vorgeschichte unabhangigen Gleiehgewielitswert, 
viel sehneller bei yorangegangener Abkulilung ais bei vorangegangener Erwarmung; 
die Dauer der EinsteOung des Gleichgewichts hangt von der Temp. u. Konz. ab. Zusatz 
von W. zum Benzylalkohol erniedrigt, Zusatz von X ylol erhólit die Elastizitat, ersteres 
erhoht, letzteres erniedrigt die Solvatation; in beiden Systemen fallt der log des Young- 
sclien Moduls anniihernd proportional der Temp. —  Zur Best. der E-t-Knrvcn  dient 
eine Wage mit automat. Registriervorr., die E  wenige Sekunden nach der Belastung 
m it einer Genauigkeit von ±  2 jU zu messen gestattet. (Trans. Faraday Soc. 22. 
82— 101. Woolwieh, Roy. Arsenał.) K r u g e r .

E. Kleinmann, Uber die zeilliche Ausbildung der Oberflachenspannung von Koch- 
salzlósungen. Yf. untersucht experimentell dic zeitlichen Anderungen der Oberflachen- 
spannung frischer Oberfliichen von NaCl-Lsg. D ie Versuchsanordnung schlieBt sich 
im wesentliehen der von F e r d . S c h m id t  u . St e y e r  (S. 360) bei der Messung der 
Oberflachenspannung von W. verwendeten an. Die Oberfliichenspannungen von 
vollig frischen, durch Zerspriihen der Lsg. bereiteton Oberflachen sinken in sehr kurzer 
Zeit auf erheblich niedrigere Werte. Die hierbei beobachtete „Abklingungsdauer“ 
wird bezuglich der Konzentrationsabhangigkeit vom elektr. Dissoziationsgrad (Produkt 
aus wirklichem Dissoziationsgrad u. Summę der Ionenbeweglichkeiten) bzgl. der Temp.- 
Abhangigkeit vom Temp.-Koeffizienten der Ionenbeweglichkeiten beherrscht; die 
fiir den sich ergebenden „Scheitelwert“ der Spannungen maBgebenden GesetzmaBig- 
keiten sind noch unklar. Vermutlich handelt es sich um eine t)bcrlagerung der an 
Oberflachen von reinem W. auftretenden Variationen der Oberflachenspannung mit 
den durch Ionenwanderung bewirkten Anderungen dieser Eigenschaft bei Lsgg. Die 
geringe Dauer der bis zur Ausbildung des stat. Wertes der Oberflachenspannung ver- 
streichenden Zeit spricht fiir die B. elektr. Doppelschiehten bei diesen Vorgangen. (Ann. 
der Physik [4] 80. 245— 60. Heidelberg, Radiolog. Inst.) F r a n k e n b u r g e r .

R. Sissingh und J. Th. Groosmuller, Optische Bestimmung der Dicke einer 
Oberflachenschichi auf Glas aus lieflexionsbetrachtungen. Unterss. uber den EinfluB 
der Oberfliichenschichten auf die Reflexion fuhren zu einer Erweiterung der Drudeschen 
Formeln. Diese Erweiterung gestattet die Ableitung von Eigenschaften der Oberflaehen- 
schichten. Bei einem neu polierten Flintglasprisma wurde beispielsweise eine t)ber- 
gangsschieht festgestellt, dereń Dicke nur einigc Atomschichten betragt, u. die wałir- 
scheinlich aus Luft besteht, die zu 200 at komprimiert ist. (Physikal. Ztschr. 27. 
518— 22. Physik. Inst. Amsterdam.) LESZYNSKI.

Kshitish Chandra Sen, D ie Adsorption von Ionen in  Yerbinditng m it ihrem 
Koagulaticmsvermogen. (Vgl. S. 173.) D ie Abweichungen vom Schulze-Hardysehen 
Gesetz berulien darauf, daB die Ladungsneutralisation der Kolloidoberflache sich 
nicht allein durch elektr. Adsorption des entgegengeladenen Ions vollzieht, sondern 
daB die gleichzeitig zwischen der Oberfliiche u. den entgegengesetzt geladenen Ionen 
wirkende chem. Kraft O diesen manchmal abnorm hohe koagulierende Kraft gibt. 
Aus der Theorie von M u k h e r j e e  (Faraday Soc. Discussion on Colloids [1920]) folgt, 
dafi fur reine elektr. Adsorption ein łon  mit hoherer Valenz eine groBere Adsorptions- 
fahigkeit unter dem Fallungswert besitzt ais ein solches m it niedriger Yalenz. Der 
Vergleich zwischen Koagulationsvermogen u. Adsorption soli nur bei solchen Ionen 
erfolgen, bei denen entweder die W ertigkeit verschieden u. C klein, oder bei denen die 
Wertigkeit verschieden u. G groB aber nahezu gleieh ist. Vf. zeigt an Hand eigener 
u. fremder experimenteller Arbeiten, daB unter solchen Verhaltnissen Ionen mit hoherem 
Koagulationsyermógen u. gróBerer Wrkg. auf die elektr. Endosmose starker adsorbiert
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werden ala die weniger wirksamen, wenn man die Adsorptionswerte in Aquivalenten  
ausdriiekt. Die z. T. widersprechenden in der Literatur mitgeteilten Beobachtungen 
sind dadurch zu erklaren, daB die Konz. der Sole, bei Best. des Fallungswertes ver- 
Bchiedener Ionen u. die Menge des Adsorbens nieht gleich u. die Adsorption bei den 
erheblich verschiedenen Fallungskonzz. der Ionen gemessen wurde. Vff. stellt den 
allgemeinen Satz auf: „Je groBer das Adsorptionsvermógen eines Ions, desto grófier 
ist seine Wrkg. auf Endosmose, Kataphorese u. Koagulation eines entgegengesetzt 
geladenen Sols“. (Kolloid-Ztschr. 39. 140— 52. Allahabad [Indien].) K r u g e r .

F. G. Tryhorn und W. F. Wyatt, Adsorption. II .—III. Mitt. II. Die Adsorption  
der gesiiltigten Dćimpfe einiger reiner Flussigkeiten durch Kokosnufikohle. (I. vgl. Trans.. 
Faraday Soe. 21. 399; C. 1926. I. 3310.) Es wird die Adsorptionsgesehwindigkeit 
von Methylalkohol, A ., n-Propylalkohol, n-Butylalkohol, W., Bzl., Aceton, Chlf., M ethyl- 
acelat, Athylacetat, Athyljodid, Athylbromid, C S2 u. A. durch Kokosnufikohle aus m it 
dem betreffenden Dampf gesatt. Luft bei 20° gemessen. D ie Gesehwindigkeit ist zu- 
niichst lioch u. proportional p/VM  (p — Dampfdruck, M =  Mol.-Gew.), fallt aber 
ziemlich schnell ab u. wird prakt. Nuli. Die Zeit bis zur Erreichung des Adsorptions- 
maximums ist fur die einzelnen Stoffe sehr verschieden. Wird die Reaktionsgeschwindig- 
keit gegcn die Zeit aufgetragen, so entstehen auBer bei A., CS2, W. u. Athylbromid 
diskontinuierliche Kurven. Vff. schreiben die Knickpunkte der plótzliehen B. von 
Fliissigkeitsfilmen auf der Kohlenoberflachę zu.

III. Stadien in der Adsorption aus Dampfgemischen von Alkohol und Benzol und  
Benzol durch Kokosnufikohle. Vff. untersuchen den zeitlichen Verlauf der Adsorption 
aus Gemischen der gesatt. Dampfe von Bzl. u. Aceton bezw. Bzl u. A . durch Kokos
nufikohle bei 20°. Die Adsorption erfolgt in 3 Abschnitten: im 1., einige Stdn. dauernden 
Stadium werden beide Komponenten in konstantem molekularen Verhiiltnis ad
sorbiert, im  2. (2— 3 Tage) bleibt die Gesamtzahl der adsorbierten Moll. prakt. kon
stant, aber A. oder Aceton werden in einem von der Zus. der Mischung abhiingigen 
Mafie durch Bzl. ersetzt, im 3. Abschnitt ist das Verhiiltnis der Adsorption der Kom 
ponenten wieder konstant. Unterschiede im Adsorptionsvermogen verschicdener 
Kohlesorten kommen hauptsaclilich im 2. Abschnitt zum Ausdruck. Vff. erklaren 
ihre Ergebnisse folgendermaBen: Zuniichst ist die Adsorptionsgesehwindigkeit beider 
Komponenten p /Y ^L Der 2. Abschnitt beginnt, wenn imter der Wrkg. von Ober- 
flachenkriiften auf der Kohle Fl. kondensiert wird; die adsorbiertc Fl. andert dann 
ihre Zus. so lange, bis Gleichgewicht mit der Hauptmenge der Fl. erreicht ist; die 
Unterschiede der Zus. beider Fil. im Gleichgewicht (Endpunkt des 2. Abschnitts) 
ist ein MaB fiir das selektive Adsorptionsvermogen der Kohle. Aus Gemischen m it 
bis 20,5 Mol.-°/0 A. bezw. 33,3 Mol.°/0 Aceton werden A. bezw. Aceton, spater wird 
Bzl. positiv adsorbiert. Der 3. Abschnitt beruht auf isothermer Dest. in die capillaren 
Zwisehenraume der Kohlenkórner. (Ti';ms. Faraday Soe. 22. 134— 38. 139— 45. 
Sheffield, U niv.) KRUGER.

H. Rowe, Die Adsorption von Gasen durch aktivierte Ilolzkohle bei sehr geringen 
Drucken. II. Bei — 1S3°. (I. vgl. Philos. Magazine [7] 1. 109; C. 1926. I. 2179.) Im 
AnscliluB an entspreehende, bei 20° durcbgefiihrte Verss. (1. c.) unternimmt Vf. Bestst. 
der bei — 183° von Holzkohle bei niederen Drueken adsorbierten Gasmengen; die Ver- 
suchsmethodc ist, abgesehen von einer anderen Methode des Zulassens der Gase in 
das AdsorptionsgefiiB, die gleiche wie die friiher angewendete. Es werden Verss. mit 
N 2, H 2 u . CO angestellt. Die Adsorptionsisothermen gehorchen fur Drucke unterhalb 
eines gewissen Schwellenwertes einem Gesetze a =  K - P ;  letzterer liegt fiir die Gase 
mit tiefem Kp. relativ hoch, fiir diejenigen m it hoherem Kp., die starker adsorbiert 
werden, tiefer. Sein Wert fiirN , ist 2• 10—3 mm, furCO 1 ,5 -10—3 mm. H 2 zeigt anormales 
Verh., indem seine Isotherme selbst bei hohen Drucken geradlinig verliiuft. Im ubrigen
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wird der Vc-rlauf der Iiothermcn, ahnlich wie bei hóhercn Tempp. oberhalb des er- 
wahnten Scliwellenwertes besser durch einen Ausdruek log a /P  =  A 0 —  A la dar-

ł
gestellt ais durch a  =  K - P  n . Der Zusammenhang zwischen a  u. P  is t solange ein 
linearer, bis die aktive Oberflache der Kohle m it einer monomolekularen Adsorptions- 
schicht bedeckt ist. (Philos. Magazine [7] 1. 1042— 54. Exeter, Univ.) F r a n k e n b .

E. Wedekind, Uber Sorptionsersclieinungen und den Ubergang von Sorptions-
rerbindungen in  chemisclie Verbindungen. (Vgl. W EDEKIND u . W i l k e , Kolloid-Ztschr. 
35. 23; C. 1924. II. 1669.) Nach Bemerkungen uber die Adsorption im allgemeinen 
stellt Vf. Beispiele zusammen, in denen sich reversible Sorption ais Vorstufe irre- 
yersibler chem. Bindung fassen laBt. Al(OH)3 Sorte A u. C (Willstatter) zeigen in 
ihren Verh. gegenuber H2POi betriichtliche Unterseliiede; bei langerer Einw. von 
1/80-n. H3P 0 4 auf Fe(OH):s sind trotz anscheind n. Verlaufs der Sorptionskurve nur 
wenige % der Sorption reversibel. Techn. hydrat. Fe20 3 u. A120 3 hatten kein Sorptions- 
vermćigen fiir H 3P 0 4. Oxalsdure wird von Zirlconoxydhydrat weitgehend sorbiert, 
ohne daB es zur Salzbildung kom m t, wahrend Thoriumoxydhydrat ohne faBbares 
Sorptionsstadium das Oxalat liefert. Vf. yerweist auf die Analogie mit der Solyat- 
bildung, die gewissen Rkk. in der organ. Chemie yorangeht. (Ztschr. f. angew. Cli. 39. 
738—41. Hann.-Miinden, Forstliche Hocliselnile.) K r u g e r .

B. Anorganische Chemie.
F. Foerster und R . Vogeł, Beitriige zur Kenntnis der schwefligen Saure und ihrer 

Salze. III. D as Verhalten der schwefligen Saure zur 'Thioschwefelsaure. (II. ygl. 
F o e r s t e r  u . K u b e l , Ztschr. f. anorg. u. allg. Cli. 139. 261; C. 1924. II. 2640.) Die 
Ergebnisse der Arbeit werden folgendermaBen zusammengofaBt: In Thiosulfatlsgg. 
stellen sich beim Ansauern folgende Gleiehgewichte ein:

(la) Sj,03" +  i r  ^ = >  IIS203'
(lb) I1S20 3' ^ ----- ->- II s o /  +  s

(1) S20s" +  i r  ^— V HSO/~4-~S
DaB Gleichgewicht (1) eintritt, wird bewiesen a) durch den Nachweis, daB nicht

nur Thiosulfat beim Ansauern S u. sehweflige Saure gibt, sondern daB auch Bisulfit, 
also H S 0 3’, S lost u. dabei Thiosulfat unter Steigcrung der Aciditat der Lsg. entsteht; 
b) durch den Nachweis, daB Konz.-Anderungen an den am Gleichgewicht teilnelmienden 
Stoffen dieses in der zu erwartenden Richtung yerschieben. c) durch den Nachweis, 
daB in Thiosulfatlsgg., die mit schwachen Sauren (Essigsaure, Ameisensiiure) ver- 
setzt sind, die nach dem Massenwirkungsgesetz zu erwartende Gleichgewiehtskonstante 
cS A " -ch 7 chso,' — K  sich zu etwa 1,3 X 10~2 fur 11° bestimmen lieB. — Aus den wasser- 
freien Thiosulfaten u. fl. S 0 2 werden die gelben, festen Verbb. K 2S 2Os ■ S 0 2 u. IibzS 20 :i ■ 
SOi bei niederer Temp. dargestellt. D iese Salze geben mit wenig W. eine klare gelbe 
Lsg. Vff. schlieBen daraus, daB auch die beim Einleiten von S 0 2 in Thiosulfatlsgg. 
entstehenden gelben Lsgg. komplexe Anionen enthalten, in denen S 0 2 durch S20 3" 
koordinativ gebunden ist. Freier kolloidaler S ist in diesen gelben Lsgg. nicht ent-
halten. In solchen Lsgg. besteht das Gleichgewicht (2) S20 3" -f- S 0 2 [S20 3(S0»)]".
Da zwischen den Bestandteilen des Gleicligewichts auch das Gleichgewicht (3) 
H ‘ - f  H S 0 3’ H 2S 0 3 S 0 2 - f  H 20  besteht, kann schon bei geniigender Ansauerung
von Thiosulfatlsgg. auch Gleichgewicht (2) unter Gelbfarbung der Lsg. eintreten. — 
Da durch Eintritt von Gleichgewicht (2) die Konz. von S20 3" vermindert wird, kann 
in Gleiehgwicht (1) auch durch hinreichende Steigerung der Konz. der schwefligen 
Saure die S-Abscheidung verhindert werden. Dies w rd  erreicht, wenn das Konz.- 
Yerhaltnis von schwefliger Saure zu Thiosulfat etwas gróBer ais 1 ist. Es muB nach
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{2} um so grófier sein, je geringer die S20 3"-Konz. is t. —  Die in die Gleichgewichte (1) 
u. (2) getretenen Lsgg. unterliegen langsamer Yeranderung, indem sie Polythionate 
bilden. Je nach der Konz. der H ’ bezw. H S 0 3' kann hierbei nach den Bruttogleichungen:

(4) 5 S .0 3" - f 6 H ‘ ---- y  2  S50 6" +  3 H 20  oder
(5) S j03" +  4 H S 0 3' +  2 H ‘ — >- 2 S30 6" +  3 H20  

Pentathionat oder Trithionat oder beide entstehen. D a Pentathionat rasch m it H S 0 3'
nach (6 ) ^ 0 / '  - f  H S 0 3' ---- >- S40 4" -j- S20 ,"  - f  H ‘, Tetrathionat, wenn auch lang-
eamer, nach (7) S4Os" - f  H S 0 3' ----->- S30 6" -f- S20 3" -{- H' weiter abgebaut wird,
erscheinen die Anionen aller drei Polythionsauren bei der Umwandlung der zu Gleich- 
gewiehten ( 1 ) u. (2) zusammengetretenen Stoffe. Je nach den in diesen herrsehenden
Konzz. T o n  H'. u. HSOj' yerscŁwindefc S20 3" mehr oder weniger schnell u.
mehr oder weniger rorwiegend neben H S 0 3\  Je geringer diese Konzz. sind, um so 
haltbarer eracheint auch in saurer Lsg. das S20 3". D a S30 6" nach 

(8 ) & 0 ,"  +  H jO — y  S 0 4" +  S20 3" -(- 2 H ’ 
zerfalit u. 8 2 0 2" u. H ’ wieder nach (1) reagieren, so geht schlieBlieh jede angesauerte 
Thiosulfatlsg. in Sulfat, S u. schweflige Saure iiber. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 155. 
161— 91. Dresden, Techn. Hochsch.) JO SEPHY.

E. Nasini, Is t Orthoborsaure m it Wasserdampf Jliichtigl Bemerkungen zu einer 
bdrzlithen YeróffentlicJiung von R. AnschiUz. (Vgl. A n SCHOTZ u . RiEPENKRUGER, 
Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1734; C. 1925. II. 2252.) Vf. folgert aus eigenen Verss. 
u. aus dem Schrifttum, daB Orthoborsaure mit Wasserdampf bei verringertem Druck 
bereits unter 60° destillierbar ist; oberhalb 60° yerfluchtigt sie sieh schon bei gewóhn- 
lichem Druck. Es ist anzunehmen, daB in der Dampfphase komplexe Verbb. m it vielen 
MoL W. exiatieren. Dies schlieBt jedoch nicht aus, daB auch die Ansicht von A x- 
SCHUTZ, daB bei hoher Temp. der Wasserdampf Jleta- u. Pyroborsaure mit sich ftihrt, 
Geltung hat. (A tti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 3 . 247— 50. PLsa.) G rim m e .

Peter P. Budników und Eugen Schilow, Uber die Darstellung des Siliciumtetra- 
chlorids. Beim Cberleiten von C0C12 iiber Kie3elpulver bei 900— 1000° bildet sich 
stets SiCl,. D ie Ausbeute hangt ab: 1 . von der KomgrćiBe des S i0 2: gefiilltes S i0 2 

gibt eine Ausbeute bis zu 62%, feiner Sand setzt sich fast gar nieht um; 2. von der 
Anweeenheit von Katalysatoren: ł»ei Ggw. von Zuckerkohle betrug die Ausbeute in 
einer Stde. bei 1000° 50— 62% an SiCl4, ohne Kohle 23— 31%. Bei Emiedrigung der 
Temp. verringert sich die Ausbeute rasch. (Ztschr. f. angew. Ch. 39 . 765. Technolog. 
Inst. Charków.) K a n g r o .

G. Florence und E. Couture, Uber einige Komplexverbindungen des Chroms 
m it den Aminosauren. Im AnschluB an Angaben iiber die Auflósung yon Cr20 3 in Glyko- 
koll u. Entstehung gut krystallisierender schwerl. Verbb. (HUG0UXENQ u. MOREL, 
C. r. d. 1’Acad. des scienccs 154. 119 [1912]) untersuehen Vff. entsprechende Verbb. 
zwischen Cr u. Asparagin u. schlieBen sich hierbei der Wemerschen Nomenklatur der 
Cr-NH3-Verbb. an. Der von Hi:GOUNENQ u. M o r e l  beschriebene violette Kórper 

zur P  u r p u r e o - Reihe u. hat die Konst. (I), der rote Korper 
zur R h o d o s o - Reihe u. hat die Konst. II. Die Darstellungs-

° ^ h/ ohS h®
/C r-S

gehort anscheinend 
gehórt anscheinend

[o,
0  (HjO)j

(C,h 6n Oj)4J I I
rei 1

III CrHjO
L(C2H'5N 02)4J

2 H aO

IV ( ) Y \ / AH N oH
'Ór /  (CtHiiXJ0 3)3

OH
I J  (^4 8^2^ 3)3

2HjO

methode von JoRGENSEN' fiir P u r p u r e o - C h r o m - C h l o r i d  (Red. von yiolettem  
CrtOa durch Ht bei Ilotglut, Einbringen des gebildeten Chromchlorids in eine konz. 
Lag. yon NH4C1 in  X H 3) u. Oxydation der blauen Lsgg. durch Luft) wird von Vff.
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sinngemaC fur Glykokollyerbb. modifiziert, indem dieses an Stelle yon N H 3 yerwendet 
wil-d; die durch Zufiigen von A. erlialtene Verb. gehort zur R o s e o - P u r p u r e o -  
R e i h e  von W e r n e r  (III). Entsprechende Cr-Asparaginverbb. werden auf folgende 
Methoden herzustellen Yersucht: 1. Behandeln von frischgefalltem Cr20 3 m it sd. Aspara- 
gin; es entsteht eine rotę Lsg., die nach Filtration beim Erkalten rote, nadelfórmige 
Kr3'stallrosetten ausscheidet. 2. Nach P f e i f f e r  (Chromathylendiaminderivv. vgl. 
Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 24. 279 [1900]) Darst. einer Cr-Pyridinverb. durch Auf- 
losung von frisch gefalltem C r,03 in Pyridin, die durch Zugabe von etwas Zn-Pulver 
sehr beschleunigt werden kann. Beim langsamen Zugeben der gebildeten griinen Cr- 
Pyridinverb. (CrPy3Cl3) zu einer sd. Lsg. von Asparagin in N H 3-Wasser lost sich erstere 
auf; es bildet sich eine rote FI., das Pyridin entweicht- m it den Wasserdampfen. Nach  
yolligem Verschwinden der griinen Verb. u. h. Filtrieren laBt die erkaltende Lsg. y o Iu - 

minóse K jystalle fallen, die nach Umkrystallisieren in kochendem W . rosettenartige 
Krystallaggregate bilden, die m it den nach Methode 2. erhaltenen ident. sind; sie ent- 
sprechen einem Kórper der Wernerschen Rhodoso-Chrom-Reihe, dem bereits die rote 
Glykokoll-Cr-Verb. angehórt; er besitzt demnach die Konst. IY. Bei langem Koehen 
m it W. hydratisiert sich dieser Korper u. liiBt beim Erkalten feinnadlige Yiolette Krystalle 
der Zus. V ausfallen. (Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 643— 46. Lyon, Biolog.-chem. 
Lab.) F r a n k e n b u r g e r .

Gustav F. Hiittig und Paul Lurmann, Zur Kenntnis des Prozessts der P yrit- 
Abrostung. Der beim Abrósten von Pyrit unrerwertbar zuriickbleibende R est von 
S (etwa 3— 6% des Gesamtschwefels) ist nicht mechan. am Entweichen behindert, 
sondern erscheint unyerhaltnismaBig fester an das Fe gebunden, wie sich aus der mit 
abnehmender S-Menge bei konstantem Druck steigenden Zersetzungstemp. schlieBen 
laBt. Nach einer an anderen heterogenen Rkk. aufgestellten Theorie eines der Vff. 
{Fortschr. d. Ch., Physik u. physik. Ch. 18 . Nr. 1; C. 1 9 2 4 . II. 2225) handelt es sich 
um eine feste Lsg. des S im Fe20 3, wobei die letzten Anteile S im Gitter des Fe20 3 
frei beweglich sind. Zur Bestatigung dieser Ansicht werden die Gleichgewichte zwischen 
Pyrit, 0 2, S 0 2 u . S 0 3 bei verschiedenen 0„-Konzz. bei 700° (orientierende Verss. 
auch bei 800 u. 900°) untersucht, wobei die Gleicligewichtseinstcllung sowolil 
vom Pyrit, wie yom reinen Fe20 3 yorgenommen wird. Die Verss. zeigen, daB der
0 2-Druck, der m it einer bestimmten Zus. des Bodcnkórpers im Gleichgewicht ist, 
m it abnehmendem S-Gehalt kontinuierlich ansteigt, was einer kontinuierlich fester 
werdenden Bindung des S im Fe20 3 (oder einer kontinuierlich steigenden Zersetzungs
temp.) entspricht u. auf die E sistenz yon homogenen Phasen m it kontinuierlich gegen 
Nuli verandcrbarem S-Gehalt hinweist. D ie Versuchsergcbnisse lassen sich nach  
einer vom Vf. friiher gegebenen Gleichung gut darstellen. Die homogenen Phasen 
{festen Lsgg.) neigen beim Abkuhlen auf Zimmertemp. zur Entmischung. Da dieso 
Vorgange kaum reversibel yerlaufen werden, so ist eine neuerliche S-Abgabe bei Wieder- 
erhitzen wahrscheinlich. —  Ein Laboratoriumsapparat zur Erzeugung eines konti- 
nuierlichen Gasstromes wird beschrieben. (Ztschr. f. angew. Ch. 39 . 759— 65. Phys.* 
chem. Abt. chem. Lab. Jena.) K a n g r o .

A. Seyewetz und H. Tatu, U ber die Darstellung und die Eigemchaften des Blei- 
Ammoniumchlorides. Vff. beschreiben die Darst. der Verb. PbCl4-2N H 4Cl aus 1 Mol. 
PbCl2, das in der 4-fachen theoret. Menge von Salzsiiure von 21° B6., suspendiert ist,
2 Molen N H 4C1 u. langsam zuflieBender Salpetersaure von 48° Bó., welche an Stelle 
des sonst yerwendeten, jedoch kostspieligen Ammonpersulfats dazu dient, naszierendes 
Cl2 aus der HC1 zu bereiten u. das Pb in die 4-wertige Form uberzufuhren. An Stelle 
von PbCl2 kann auch P b S 0 4 yerwendet werden. Das gebildete Salz ist lebliaft gelb 
gefarbt u. zers. sich langsam beim Vers., es vollig von W. zu befreien; jedoch gelingt es, 
das Praparat durch Waschen mit A. u. A. w'eitgehend zu troeknen. — Auf 70— 80° 
erwarmt m rd die Verb. lebhaft rosa, beim Erkalten wieder gelb; erst bei etwa 140®

V IF . 2. 99
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beginnt Zers. unter Abspaltung von Cl2. In Ggw. von viel W. zers. sieli das Pluinbi-
Ammoniunichlorid nacli dem Schcma: Pb Cl,, -f- 2H 20 ------>- P b 0 2 -f- 4HC1, wobei P b 0 3
in kolloidaler Lsg. auftritt; in Ggw. von wenig W. bildet sich PbCl2 u. eine Chlor-Sauer- 
stoffverb., die ihrer Zus. nach noch nicht bestimmt ist u. anscheinend durch Einw.
von naszierendem 0 2 auf HC1 herriihrt. PbCl4 +  H 20 -----y  PbCl2 -f- 2HC1 -f- O.
Ersterer dieser beiden Prozesse tritt quantitativ u. ais einziger in Lsgg. yon Konzz. 
< 0 ,08%  auf, in Lsgg. zwischen 0,08 u. 1% tritt gleichzeitig m it P b 0 2 die an ihrem 
charakterist. Geruch erkenntliche Cl2-0 2-Verb. auf, fiir Konzz. zwischen 1 u. 4% be~ 
obachtet man anfangs B. von P b 0 2; dieses lost sich aber wieder auf (vermutlich infolge 
zunehmender HC1-B.). t)ber 4— 22% (Sattigung) tritt keine PbO„-B. mehr auf; es 
erfolgt nur noch PbCl2-B. Da beide obige Rkk. rcyersibel sind, kann man die Lsgg. 
durch HCl-Zusatz stabilisieren; Vff. geben die hierzu notigen Mengen an. Zusatz von 
H-jPOj yerhindert nicht die B. von PbCl2 in den konzentrierten, dagegen diejenige von 
P b 0 2 in den yerdiinnten Lsgg.; ist ihrc Menge hierzu geniigend, so verhindert sie das 
Ausflocken von P b 0 2. Essigsaure yerhalt sieh entspreehend, muB aber zur Erzielung 
gleicher Wrkgg. auf die 150— 200-fache Konz. wie die H jP 0 4 gebraeht werden. Das 
Plumbiammoniumchlorid ist in der Kalte unl. in A., in der Warnie chloriert u. oxydiert 
es ihn; das gleiche gilt fiir Aceton; es ist in A., Bzn. u. Eg. unl. u. lost sich auch nicht 
in chlorhaltigen Losungsmm. wie Chlf., CCI.,, C2H4CIa u. C2H 2CI4. Die Entw. von  
„naszierendem" Cl2 durch das Plumbiammoniumchlorid bei Erwarmung iiber 120° 
laBt es zur Chlorierung organ., yorwiegend aromat. Substanzen ais geeignet erscheinen. 
(Buli. Soc. Chim. de France [4] 39. 647— 51.) F r a n k e n b u r g e r .

A. C. Vournazos, Hinige heterogene Bleikompleze. Die Jodorlwdanide. Zur Herst. 
von Bleikalium.jodid.en wendet Vf. die Acetonmethode (vgl. Ztsehr. f. anorg. u. allg. 
Ch. 150. 155; C. 1926. I. 2078) an u. erhalt die Verb. K 2[PbJ4] 2 H 20 , weiBe Nadeln. 
Die an Aceton entstehenden homogenen Systeme sind Mischungen, aber keine Komplex- 
verbb. —  JodobleiJcaliumrJiodanid, K.,[PbJ2(SCN)4] 2 H ,0 , durch direkto Einw. yon 
KSCN auf P b J2, 11. in Aceton, farblose Nad ein, spaltet an feuchter Luft P bJ2 ab, 
ebenso bei Einw. yon W. Trockner H 2S scheidet aus der Aeetonlsg. Bleijodosulfid 
ab. —  Jodobleiammoniitmrhodanid, (NH1)8[PbJ2(SCN)8] 2 H 20 , Darst. analog dem  
K-Salz, weiBe Nadeln, durch Feuehtigkeit leieht zersetzlich. Jodobleinalriumrhodanid, 
Na.1[PbJ2(SCN)J] 2 H 20 , spitze Nadeln, nach Ausfallen m it Amylalkohol aus der 
Aeetonlsg. weiBgelbes, krystallin. Pulver. —  JodobleianilinrJiodanat, [PbJ2C0H5N H 2* 
HSCN], aus Bleinatriumdijodid u. Anilinrhodanat in Aceton. Durch Zusatz von 
uberschiissigcm BzI. gclblicher amorpher Nd., durch langeres Sieden der Aeetonlsg. 
unter Dampfyerdichtung erhalt man das Prod. in krystallin. Form, eigelbe, ver- 
■wachsene Prismen, an der Luft bestandig, in W. unl., wl. in Aceton. —  Jodobleiguanidin- 
rhodanat, [Pb J2CHjN3HSCN], durch Einw. yon Guanidinrhodanat auf Bleidinatrium- 
jodid in Aceton, u. Mk. kleine gelbe Nadeln, bestandig an der Luft, wl. in Aceton, 
in W. u. A. langsame Zers. Die beiden letzten Verbb. sind in Aceton nieht dissoziierbar, 
Beide haben die Koordinationszahl 3. Man kann diese Verbb. auch ais Korper der 
Gruppe der Plumbamine ansehen. (Ztsehr. f. anorg. u. allg. Cli. 155. 241— 46. Athen, 
Techn. Hoehsch.) J o s e p h y .

Robert Hazard, JDie Thiocarbonate von MetaUen und alkalischen Erdęn. Beim 
Versetzen einer Lsg. yon N a2CS3 m it einer Lsg. von Pb-Acełał entstcht zunachst ein 
schwarzer Nd. yon PbS, bei weiterer Zugabe ein brauner, der aus einem Gemisch 
yon PbS u. PbCS3 besteht. Bei noch weiterer Zugabe von Pb-Acetat erhalt man 
einen roten Nd. von PbCS3; er zerfallt beim trockenen Erhitzen in PbS u. CS2. FcCli 
gibt einen braunen, C uS04 einen dunkelbraunen, BaCl2 einen gelben, A gN 03 einen 
sehokoladenbraunen u. SnCl4 einen braunen Nd. (Rcv. gen. des Matieres plastiąues
2. 357— 61.) B r a u n s .
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L. Losana, Uber die Allolropie des Quecksilberjodid$. Vf. untersucht die Gleich- 
gewichte HgJ,-HgCl2, H gJ2-HgBr2, HgCl2-HgBr2, H gJ2-HgCl2-HgBr2, H gJ2-CdJ2, 
H gJ2-P bJ2, H gJ2-CdJ2-P b J 2 u. den EinfluB der anderen Halogenide auf den 
Umwandlungspunkt des roten u. gelbcn H gJ2, wobei er sich teils der therm. 
Analyse, teils der dilatometr. Methode (Dilatometerfliissigkeit Petroleum) be- 
dient. Die Ergebnisse sind ausfiihrlich graph. u. tabellar. zusammengestellt. ■— 
Im System H gJ2-HgCl2 bezw. H gJ2-HgBr2 werden die Angaben von P a d o a  u . 

T ib a ld i  (Gazz. chim. ital. 34. I. 92; C. 1904. I. 994) u. R e in d e r s  (Ztschr. 
f. physik. Ch. 32. 494 [1900]) im allgemeinen bestatigt; im ersteren ergibt sich die 
Miscłmngsliicke etwas groBer (32— 69 Gew.-°/0 HgCl2). Die Umwandlung der roten 
in die gelbe Modifikation wird schon durch kleine HgBr2-Mengen erheblich erniedrigt; 
bei Misehungen mit mehr ais 42% HgBr2 ist die rhomb. Modifikation bei Zimmertemp. 
bestandig. Im  System HgCl2-HgBr2 ergibt sich Misehbarkeit im festen Zustande; 
es scheint eine sebr instabile Verb. HgCl2-HgBr2 zu existieren. Fur den Uniwandlungs- 
punkt des reinen H gJ2 wird 131,34° (therm.) u. 131,22° (dilatometr.) gefunden, zer- 
streutes Tageslicht ist von deutlichem EinfluB. Im ternaren System H gJ2-HgBr2- 
HgCl2 wird der Umwandlungspunkt stiirker erniedrigt ais den Ergebnissen in den 
biniiren Gemischen entspricht. Im  System H gJ2-CdJ2 werden die Angaben von  
S a n d o n n in i (A tti R. Accad. dei Lincei, Roma 21. I. 508; C. 1 9 1 2 .1. 1180) bestatigt. 
Vf. findet fiir den F. von reinem P bJ2 393°. Im System H gJ2-PbJ2 ergibt die therm. 
Analyse bis ca. 17% P b J2 feste Lsgg. von P b J2 in gelbem H gJ2, oberlialb 73% P bJ2 
feste Lsgg. von IIgJ2 in P bJ2; beim Abkiihlen tritt teilweise Entmisehung ein. P bJ2 
erniedrigt den Umwandlungspunkt nur wenig; der Umwandlungspunkt fallt bis ca. 
16% P bJ2 u. steigt dann wieder. Im  ternaren System H gJ2-PbJ2-CdJ2, das bis zu 
30% Pb J 2 bezw. CdJ2 untersucht wurde, sinkt der Umwandlungspunkt nur wenig u. 
nicht starker, ais dem Verh. der binaren Gemische entspricht. —  Vf. priift ferner den 
EinfluB der Zusatze auf die Geschwindigkeit der Einstellung des inneren Gleichgewicbts 
von H gJ2 (vgl. S m its, Theorie der Allotropie). Wird H gJ2 auf 200—260° erhitzt, 
durch fl. Luft schnell abgekiiblt u. dann auf -f- 13° erwarmt, so tritt die Umwandlung 
in die rote Modifikation um so schneller ein, je hóher die Erhitzungstemp. war; 
dio Umwandlungsgesehwindigkeit steigt bis zu einem gewissen Gehalt an anderen 
Halogeniden u. scheint dann einem Grenzwert zuzustreben. (Gazz. chim. ital. 56. 
301—31. Turin, R. Politecnico.) K r u g e r .

C. Mineralogische und geologische Chemie.
K. F. Herzfeld und A. Hettich, D ie Symmetrie von Sylvin  und die Natur der 

Atzfiguren. Da in neuerer Zeit Zweifel auftauchten, ob der Sylm n  oder der Kocbsalz- 
krystall holoedr. oder unter Umstanden auch hemiedr. Krystallstruktur aufweist, 
hatten es Vff. unternommen, zunachst m it Hilfe von Atzfiguren, die von auBeren 
Einfliissen am wenigsten beriihrt werden, diese Unklarheit zu untersuchen. Wurden 
solche Atzungen ohne besondere VorsichtsmaBrcgeln ausgefuhrt, so zeigto sich, daB 
der groBte Teil der entstehenden Krystallfiguren um ein geringes gedreht gegen die 
Symmetrie erschienen, u. zwar stets in demselben Sinne. Bei Verss. dagegen, wo 
mit groBter Sorgfalt jede Spur von organ. Substanz sowohl im Ausgangsmaterial 
ais auch in den benutzten GefaBen vermieden wurde, zeigte sich, daB alle Atzfiguren 
symm. ausfielen. Wurde ein solcher Krystall aus der Lsg. m it den Fingem  heraus- 
genommen u. dann der Vers. fortgesetzt, so zeigte sich, daB der Krystall sich m it zahl- 
reichen assymm. Figuren bedeckte. Es genugte schon Stehenlassen an der Luft im 
offenen GefaB, ferner Spuren (Vi0 mg) von °Pfc- akt. Stoffen, wie akt. Amylalkohol. 
Eine Verallgemeinerung dieses Satzes war nicht móglich, da verschiedene opt. akt. 
Verbb. gefunden wurden, die keinerlei EinfluB auszuiiben imstande waren. Um die
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Natur der Atzfiguren zu untersuchcn, wurden Schmelzen des reinsten KC1 liergestellt, 
die aber stets durch geringe Mengen einer ais Fe20 3 festgestellten Verunreinigung 
gefarbt waren. Atzfiguren aus dem reinsten Teil der Schmelze konnten nicht er- 
halten werden. Sobald aber Spuren yon Fe vorhanden waren, fanden sich auch 
u. Mk. die Pyramiden, die an ihrer Spitze einen winzigen schwarzen Punkt aufwiesen, 
der erst bei fortschreitender Atzung versclrwindet. Es ist zur B. einer Atzfigur die 
Ggw. einer schwerl. Verb. notwendig. Der EinfluB von H- u. OH-Ionen wird unter- 
sucht, jedoch fiir die gefundcnen Erscheinungen keine bundige Erklarung gegeben. 
(Ztschr. f. Physik 38. 1— 7. Munchen, Chem. Lab. der Bayer. Akad. d. Wiss., Phys.- 
chem. Abt.) H a a s e .

Pia Gravino, Uber den Antimonit von Wolfsberg (Harz). Bericht iiber um- 
fassende mineralog. Messungen. Tabelle im Original. D .12 war 4,654. Der Antimonit 
ist begleitet von Bournonit, Zinkenit u. Jamesonit, As u. B i fehlen. (Atti R. Accad. dei 
Lincei, Roma [6] 3. 210— 15. Palermo.) G r im m e .

Carmela R uiz , Neue Untersuchungen iiber den B aryt von Bacalmuto in  Sicilien. 
(Vgl. S. 1005.) D ie Ahnlichkeit der krystallograph. Konstanten, der D ., der chem. 
Zus. u. anderer Eigenschaften des B aryts aus R a c a l m u t o  m it dem friiher unter- 
suchten der Grubo G i o n a laBt schlieBen, daB es sich um Krystalle gleicher Herkunft 
handelt. a : b : c =  0,81 5 5 8 : 1 : 1,31 467. D .18“ 19 4,43 bis 4,42. 56,06%  BaO, 43,51%  
S 0 3, Spuren von Ca, Sr, CO, u. organ. Substanzen. (A tti R. Accad. dci Lincei, Roma 
[6] 3. 490— 93. Palermo, U niv.) K r u g e r .

G. Carobbi, Uber die ćhemisćhe Zusammensetzung des Orthits von Anibatofotsikely 
(Madagascar). Die chem. Analyse ergab die Zus.:

SiO„ ThO„ ALO, Ce.,03 L a ,0 3 Y s0 3 Fc.,03
30,42 2,37 17',00 8,09 8,31 1,42 5,45

1
FeO MnO LaO

1,58
D . war 3,38. Das Molekularverhaltnis war som it: R nO : R nr20 3 : S i0 2 =  1,58: 1: 1,93 
im Gegensatz zum n. Orthit m it 1,33: 1: 2 u. den Angaben P is a n is , welcher 2,12 : 1: 2,46 
fand. (A tti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 3. 206— 09. Neapel.) G r im m e .

Enrico Carozzi, Uber einen chromhaltigen Spessartin von St. Barthelemy (Aosta- 
tal). D ie chem. Analyse des Minerals von D .11 4,35 ergab in %:

S i0 2 A120 3 Fe20 3 Cr20 3 MnO CaO FeO
34,86 16,31 4,88 1,08 35,05 5,52 2,12

LÓ ' ą u
entspricht som it der typ. Zus. des Granat RXI3 Rm ,(S i0 4)3. (A tti R. Accad. dei Lincei, 
Roma [6] 3. 230— 32.) G r im m e .

Giulia Lugaro, Uber den W ism utinit von S t. Agnes (Cornuiall). Krystallograph. 
Unters. eines W ismulinits von CoRNWALL. Es werden einige fiir das V. in CORN- 
WALL bezw. fiir das Minerał iiberhaupt neue Formen —  die Prismen J450} bezw. {230} 
u. {250} —  beobaehtet. (A tti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 3. 416— 19. Palermo, 
U niv.) K r u g e r .

Mario Picotti, Die Ergebnisse der physikalisch-chemischen Untersuchungen bei den 
Kreuzfahrten des Konigl. Schiffes „M arsigli“ in  der Meerenge von M essina. B est. der 
Temp. u. des iVaCZ-Gehalts des Meerwcissers in verschiedenen Tiefen an verschiedenen 
Stellen der StraBe von Messina. NaCl-Gehalt ziemlich gleichmaBig (37,5— 38,8%0)- 
(A tti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 3. 686— 91. Triest, Geophys. Inst.) K r u g e r .

F. A. Lindemann, Meteore und die Konstitution der oberen Atmosphare. Kinet. 
Betrachtungen iiber das Verh. der Meteore beirn E intritt in die obere Atmosphare. 
(Naturę 1 1 8 . 195— 98.) J o s e p h y .
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Emilio Repossi, Vem vianit von S. Ambrogio ( Val d i Susa). Krystallograph. 
Betrachtung. (Atti Real. Accad. Soie. di Torino 60 . 609— 20. 1925. Turin.) Gr im m e .

F erruccio  Z am bonini, Uber die Gegenwart einer casiumhaltigen Variełat des Kalium - 
fluorborats unter den Produkten der gegenwdrligen Tatigkeit des Vesuvs. (Vgl. Z am 
b o n i n i  n. CONIGLIO, S. 554.) Krystallograph. Unters. der Cs-haltigen Sublima- 
tionen des Vesuvs. Kleine, tafelfórmige, haufig langliche Krystalle, vielfach m it ab- 
gerundeten Ecken; Doppelbrechung sehr schwach; in W. wl. Spektroskop. Unters. 
nach Entfernung der leichter 1. Anteile ergab die Ggw. yon B, K, Cs. An durch Um- 
krystallisieren aus h. W. gereinigten, etwas groBeren Krystallen wurdcn die Formen 
J001}, {110}, {011}, {102}, j l l l } ,  jlOOJ beobachtet; Ebcne der opt. Achscn parallel 
(010); opt. negativ; die gemessenen Winkel stimmen m it den fiir K B F 4 berechneten 
uberein; Brechungsindices ca. 1,326; D . 2,617. —  Durch Auflósung von Cs2C 03 in 
H BF4 u . langsame Krystallisation gewonnene synthet. Krystalle von CsBFi  ergaben:
D. 3,305; njfa =  l,36 . —  Bei Krystallen yon reinem, durch Verdunsten wss. Lsgg. 
bei gewóhnlicher Temp. erhaltenem K B F t  wurde ein neuer Typus, kurze, in Richtung 
der c-Achse prismat. Krystalle m it {110} (vorhcrrschend), 1102), {001}, {120}, {100}, 
{011} u. {111} gefunden, die Existenz des Prismas {120} ist eine weitcrc Bestatigung 
fiir die krystallograph. Analogie zwischen K B F4 u. den Sulfaten der Barytgruppe.
D. 2,505. D ie Brechungsindices wurdcn bei ?. =  577, 589 u. 677 /j,fi bestimm t; 
fur X — 589 ergab sich na =  1,3239; n^ =  1,3245; n y =  1,3247. Doppelbrechung 
sehr schwach; Orientierung der opt. Achsen wie bei dem Cs-haltigen Minerał. —  Vf. 
schlagt fur das naturlich vorkommende K B F4 den Namen Avogadrit vor. Nach der 
Regel y o i i  R e t g e r s  berechnet sich, daB die Cs-haltige Varietat ein Gemisch von ca. 
90,5% K B F4 u . 9,5%  CsBF4 ist. (A tti R. Accad. dei Lincei, Roma [6] 3 . 644— 49. 
Neapel, U niv.) K r u g e r .

D. Organische Chemie.
F. L. Simons, Die kaialytische Zersetzung einfacher Glyceride. Vf. studierten 

die katalyt. Zers. von Triacetin  u. Tripropionin  bei Tempp. bis zu 525° iiber einem  
Thoriumoxydkatalysator, der durch Gliihen von Thoriumnitrat hergestellt war. Triacetin

%-Zus. der fl. u. gasformigen Zers.-Prodd.

Triacetin Tripropionin

Zers.-Temp............................... 460° 525° 420° 510°

A c r o le in .................................. 21,0 14,1 4,0 6,7
A llyla lkohol............................ ? ? 4,0 5,3
C rotonaldchyd ...................... — 2,6 6,2 10,6
W ir n e j - .................................. — ? ? 6,6
A m e ise n sa u re ...................... 7,0 20,0 — —
Eusigsawe ................................ 27,4 25,0 14,5 10,6
P r o p io n s a u r e ...................... — — 17,5 33,5
D ia c e t in .................................. 24,2 ? — —
T ria ce tin .................................. 4,6 — — —
Tripropionin ............................ — 47,8 9,5
Teerprodd................................. 10,1 30,6 4,0 13,3

CO . . nicht 36,6 34,9 18,5
COj.................................... 34,1 37,3 53,3
^aH2 n ...............................

CnH2n _j_ 2 ...........................

bestimmt 13,0
6,8

vorhanden

8,2
10,7

yorhanden

9,0
17,2

yorhanden

wurde aus Glycerin u. Essigsaureanhydrid in Ggw. von Na-Aeetat erhalten. T ri
propionin wurde durch Erhitzen von reiner Propionsaure m it Glycerin in Ggw. von
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. wasserfreiem K-Bisulfit dargestellt; farblose, geruchlose FI., K p.3 130— 132°, D .2018 
.1,100, hd15=  1,434. Vorverss. zeigten, daB die Zers. erst bei etwa 380° in  gróBerein 
Unifange einsetzt u. zwar zersetzt sich Tripropionin bei etwas niedrigerer Temp. ais 
Triacetin. Wio zu crwarten, wairden besonders bei hoheren Tempp. groBe Mengen 
teeriger Prodd. gebildet. Wahrend in den Zers.-Prodd. des Triacetins Diacctin  nacli- 
gewiesen wrerden konnte, wurde beim Tripropionin Dipropionin  nicht gefunden. Die 
Ergebnisse sind in der obigen Tabelle zusammengestellt. (Journ. Americ. Chem. 
Soc. 48 . 1991— 94. Providenco, Rhode Island, Univ.) KiNDSCHER.

Emil Voto6ek, Die neuen Anschauungen iiber die Struktur der Zucker. Zusammen- 
fassung der Arbeiten der letzten 50 Jahre. (Chemickć L isty 20. 314— 21. Prag.) A n d r .

J. Marcusson, Lignin- und Ozycellulosetheorie. Vf. untersucht frisches, morschcs, 
lialb- u. ganzvermodertes Holz u. findet fiir Cellulose dieselben Werte wio R o se  u. 
L is s e  (Journ. Ind. and Engin. Chem. 9. 284; 1917; C. 1 9 2 0 . H I. 354). D ie fur Lignin 
gefundencn Werte sind jedoch, da Huminsiiuren durch HC1 auch gefallt werden, zu 
hoch. Zur Entfernung dcrselben wurde das Holz m it l° /0ig. NaOH extrahiert, wodurch 
die Ligninwerte aller 4 Holzproben nahezu gleich wrerden. Der in NaOH 1. Teil besteht 
nur teilwreise aus in W. unl. Huminsiiuren, der andere Teil is t in  W. 1. u. besteht aus 
Pentosen u. einer Saure, die ammoniakal. A gN 03-Lsg. reduziert u. die Tollenssche 
Glucuronsaurerk. gibt. Der W. unl. Teil laBt sich durch liochkonz. HC1 bis 20% in 
Zuckerstoffe iiberfuhren, was fiir die Ggw. von Cellulose spricht. Bestim m t man 
den M ethoxylgebalt nach Z e is e l -F a n tO , so findet man zu hohe Werte, da Pektin- 
stoffe ebenfalls Methoxylgruppen enthalten. Nach F e l l e n b e r g  bestimmt, bleibt 
er in den einzelnen Holzern unvcr;indert, so daB ein Anwachsen des Ligningehaltes 
nicht stattfindet. Dam it halt Vf. die Grundlage der Lignintheorie fiir erschiittert. 
(Ztschr. f. angcw. Ch. 39 . 898— 900. Berlin-Dahlem.) B r a u n s .

H. Wieland, Bemerkungen iiber die praparative Darstellung von Plienylcyanat 
aus Benzazid. Um  bei der Darst. von Phenylcyanat aus Benzazid Unglueksfalle zu 
vermeiden, is t es erforderlich, das Bzl. nach Beendigung der N-Entw. bei gewóhn- 
lichem Druck abzudcstillieren, um etwaige Reste von Azid vollstiindig zu zers. (Ztschr. 
f. angew. Ch. 39 . 900. Miinchen.) B r a u n s .

R. C. Huston und D. D. Sager, Der Einfluji der TJngesatligiheit auf die A k tivM t 
des alkoholischen H ydrozyls. I . D ie Wirkung von Allylalkohol auf Benzol in  Gegenuart 
von Aluminiumchlorid. Vf. fanden, daB von den aromat. Alkoholen nur diejenigen 
m it Bzl. in Ggw. von A1C13 reagieren, in denen das Hydroxyl an ein dem Ring be- 
nachbartes C-Atom gebunden ist. So reagiert Methyl- u. Athylphenylcarbinol, wahrend 
beim fi-Phenylathylalkohol das Ergebnis negativ wTar. Ebenso konnten m it gesattigten 
alipliatischen Alkoholen keine Alkylbenzole erhalten werden, wahrend Allylalkohol 
glatt Allylbenzol liefert. D ie Ungesattigtheit des C-Atoms, an das die Hydroxylgruppe 
gebunden ist, erholit sornit die A ktivitat der Hydroxylgruppe hinsichtlich der wasser- 
abspaltenden Wrkg. des A1C13.

V e r s u c h e :  Allylalkohol. 1 Mol. Alkohol reagierte m it 2 Moll. Benzol in Ggw. 
von 1/„ Mol. AIC13. Es entstand Allylbenzol, das durch Kochen m it alkoh. KOH in 
Propenylbenzól iibcrgefiihrt u. ais rj_,fi-Dibrompropylhenzol vom F. 66— 66,5° identi- 
fiziert wurde. AuBerdem hatte sich fi-Chlorpropylbenzol vom Kp. 205— 207° u. wahr- 
scheinlich a„fi-Diphenylpropan gebildet. —  fi,y-Dibrompropylbenzol, C9H 10Br2. Durch 
Bromieren von Allylbenzol in Chlf. Kp.- 114— 115°, Kp. 242— 244° unter Zers., D .204
1,62. — Kondensationsverss. m it Benzol in  Ggw. von A1C13 w'urden m it folgenden 
Alkoholen unternommen: Methyl-, Athyl-, Propyl-, Isopropyl-, Butyl-, Isóbutyl-, 
Isoamyl-, Phenylathyl- u. Phenylpropylalkohol, die aber zu keinem Ergebnis fiihrten. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 4 8 . 1955— 59. E ast Lansing, Michigan.) KiNDSCHER.

H. H. Hodgson, Einige Beinerkungen iiber Nitroverbindungen m it besonderer Be- 
riicksichtigung der Nitrierung des m-Chlomitrobenzols und p-Chlortoluols. (Ygl. Journ.
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Chem. Soc. London 127. 1599; C. 1925. II . 1845.) Untersucht wurde dio Nitrierung 
des 4-Chlortoluols m it dem Ziel, Bedingungen zu finden, unter denen von den 2- u. 
3-N itroderiw . eines wesentlioh bevorzugt ware. Bei einer gesamten Nitrierungs- 
dauer von 2 Stdn. u. Zugabe der I IN 0 3 in  15, 45 u. 60 Min. entstanden Gemisehe, 
welche 52,8, 58 u. 58,8°/0 2-Nitro-4-chlortoluol enthielten. Bei Anwendung eines 
Uberschusses von 10°/o an H N 0 3 u. dem funffachen Gewioht des Chlortoluols an 
H 2S 0 4 entstanden 64— 65% des 2-Nitroderiv. Nitrierung bei Ggw. von Essigsaure- 
anhydrid lieferte die Isomeren im Verhaltnis 50: 50. 3,4-Dinitrochlorbenzol gab mit 
wss. KOH 4 Stdn. gekoeht G-Nitro-3-chlorphenol vom F. 38— 40°. (Journ. Soc. 
Dyers Colourists 41. 327— 29. 1925. Huddersfield, Techn. Coli.) T a u b e .

Bernhard Flurscheim und Erie Leighton Holmes, Die Oesetze der aromatisćhen 
Substilution. V. Die Direklionswirkung elektrolytisch dissóziierter Gruppen. (IV. vgl. 
Journ. f. prakt. Ch. 76. 185; C. 1907. II . 1327. Vgl. ferner Chem. and Ind. 44. 33; 
C. 1925. I. 1290.) N o e l t i n g  u . K r e g c z y  (Buli. Soc. Chim. de France [4] 19. 335; 
C. 1916. II. 1127) haben Diathylbenzylamin  in I i2S 0 4 nitriert u. 35— 40% des m-Nitro- 
deriv. erhalten. D ie Forderungen der Affinitiltsregel wurden op-Nitrierung verlangen, 
eine Nitrierung der freien Base kommt unter den Bedingungen der Rk. nicht in Be- 
tracht, u. eine Nitrierung des Salzes miiBte ebenfalls o- u. p-Stcllungen ergeben. Vff. 
kommen zu dem SchluB, daB das elektrolytisch dissoziierte ło n  nitriert wird, was 
durch die Annahme einer elektr. Ladung, ais starkstes polares Element, in der Tat 
eine m-Direktion erldaren wurde. Vff. gelang es, nach den Vorschriften von N o e l -  
t i n g  u. K r e g c z y  (1. c.) 44%  des m-Deriv. zu isolieren, bei Verdunnung auf das 
Doppelte 52%, indem das Amin m it steigender Verdiinnung starker dissoziiert. Wurde 
umgekehrt durch Zugabe von (NH4)2S 0 4 die Dissoziation zuruckgedrangt, so sank 
die Ausbeutc auf 34%. Die Nitrierungen wurden bei — 10° bis 0° mit HNOa (K a h l-  
baum , d =  1,52) ausgefiihrt u. die Nitroverbb. iiber die Pikrate bczw. Nitrobenzoe- 
sauren bestimmt. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 1562— 70.) T a u b e .

Wilhelm Steinkopf und Paul Smie, Zur Kenntnis organischer Arsenverbindungen.
IX . Darstellung neuer Typen organischer Arsenverbindungen. (VIII. vgl. Ber. Dtsch. 
Chem. Ges. 55. 2597; C. 1922. III. 1375.) Vff. haben primare Arsine m it sekundaren 
Halogenarsinen bezw. sekundare Arsine m it primaręn Halogenarsinen in Rk. gebraeht 
u. dabei neue Typen organ. As-Verbb. erhalten. —  Fiir die Darst. der Kórper wurde 
ein App. verwandt, der es erlaubte, sie in COa-Atmosphare darzustellen u. m it anderen 
Korpern in Rk. zu bringen. — Diphenylchlorarsin gibt mit Phenylarsin in C 02 u. A. 
nach Gleichung I Triphenyldiarsin, C18H laAs2. Gibt m it yerd. H N 0 3 auf dem Wasser- 
bade ein Gemisch von Mono- u. Diphenylarsinsaure. —  Triphenyldiarsin gibt mit 
ather. J-Lsg. u. Jodmethylierung mittels CH3J  im Rohr bei 100° Phenyldijodarsin  
u. primiir gebildetes Diphenyljodarsin  in einem Verhaltnis, wie es nach Gleichung II 
zu erwarten ist. Das Phenyldijodarsin gibt m it H N 0 3 (1: 1) Phenylarsinsaure. Aus 
dem primar gebildeten Diphenyljodarsin entsteht Dimełhyldiphenylarsoniumłrijodid, 
schwarzbraune Krystalle, aus A., F . 68,5°, das m it alkoh. KOH Dimethyldiphenyl- 
arsoniumjodid vom F. 212,5° liefert. Der F. dieser Verb. wird leicht verschieden 
erhalten (vgl. St e i n k o p f  u. S c h w e n , Ber. Dtsch, Chem. Ges. 54. 1459; C. 1921. 
III. 529 u. a.). —  Diphenylarsin gibt m it Phenyldichlorarsin in A. u. C 02 bei 30° 
nach III Triphenylchlordiarsin, ClsH15As2Cl; weiBe Nadeln, schm. im Vakuum bei 
164° zu einer truben FI., die bei 179° klar wurde; gibt m it H N 0 3 Phenyl- u. Diphenyl- 
arsinsaure. Verliert an der Luft seine Krystallstruktur u. bildet eine amorphe Sub- 
stanz. —  Verss. (von H. Dudek) zur Darst. von asymm. Dimethyldiphenyldiarsin  
vom Typus R 2A s-A sR'2 aus Diphenylarsin u. Kakodylchlorid in A. unter LuftabschluB 
fuhrten zur B. der symm. Verbb. Kakodyl u. Phenylkalcodyl, die m it CH3J  bei 100° 
in Dimethyldiphenylarsoniumjodid vom F. 205— 206° u. Dimethyldiphenylarsonium- 
trijodid  vom F . 67,5° iibergefiihrt wurden (aus Phenylkakodyl) u. in Tełramełhyl-
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arsoniumjodid, F. 305— 310°, u. Telramelhylarsoniumtrijodid, F. 133° (aus Kakodyl). —  
Triphenyljoddiarsin liLBt sich nicht analog der Cl-Verb. darstellen. Diphenylarsin 
gibt m it Phenyldijodarsin in konz. ather. Lsg. in C 02 Diphenyljodarsin  u. Phenyl
monojodarsin, C8H6A sJ; gelb, fest; sehr empfindlich, wird an der L uft dunkel u. 
schmierig; entsteht auch aus Triphenyldiarsin -f- 2 A t. J  in  A .; wird durch H N 0 3 
zu Phenylarsinsaure oxydiert. D ie erste B. des Phenylmonojodarsins ist aus Glei- 
chung IV— VI zu erklaren. Es gibt bei erschópfender Methylierung m it CH3J  im

I  C6H5*AsHj +  ClAs(C8H6)2 =  I-IC1 +  (CaH 6)HAs • As(C8II5)2
I I  (CaHjJjAs • AsH(C8H5) +  2 J„ =  (C6H6)jA sJ +  C8H6-A sJ2 +  H J  

m  (C8H6)2AsH +  Cl2AsC8H6 =  HCl +  (C8H 6)2A s -A s(C6H6)C1
IV  (C0II6)2A sH +  J2A s .C 0H6 =  (C6H6)2A s ■ As(C6H 5)J +  HJ

V (C8H6)2 As • As(C6H6)J +  H J =  (C0H6)2 As—As(C8H6) J

J II
V I (CsH6)2As-:-As(C cH 6)J =  (C8Hs)2AsJ +  C8H5-A sJH  

j  ń
V II C8H5.A sJH  +  JCH3 — >- (C8H6)(CH3)A sJ +  HJ

V I I I  C0H6-A sJH +  (CH3)3(C,H6)AsJ, J* =  CeHe • AsJ2 +  (CH3)8(CeH 6)AsJ +  IIJ 
IX  (C6H8),A s-As(C,jH8)H (C8H 5)aAS--A s (C 0H5)II ->  (C0IIe)a Aa J - f  CaH3-AaJH

Jr j

X  (C6H6)SAs • As(C8H5)H (C8H5)2As • As(C0H6)J +  H J — >■
(C8H5)2A s-;-A s(C 8H5)J — y  (C6H6)sA sJ +  C6H6-AsJH  

1 1
J  II

X I  C0H6*AsHa +  2 ClAs(C8H6)2 =  2 HCl +  (C8H6)2As-A s(C 8H 6)- As(C8H s)2 
X I I  (C8H6)2A s.A s(C 8H5).A s(C 8H5)2 +  2J 2 =  2(C6H6)2A sJ +  C8H6.A sJ2 

X I I I  2(C8H6)2A sII -f- (C6H6)JAs ■ AsJ(C6H5) =  2HJ +  (C0H5)2As • As— A s -A s (C 0H5)2

Ć8H 5 C8I-I5
XXV (CeHJjAs • As(00Ha) • As(C6H8)a -j- 3J8 =  2C6Hj;AsJ2 “f" ^CgH^AsJ 

XY C0H5• A s• A s• CgH5 +  C6H5• AsII2 =  2IIJ +  C0H6*As- A s . ( | b 5
i  j  " aIT-c j i .

Bohr bei 100° nach VII Methylplienyljodarsin, das durch iiberschussiges CH3J  Tri- 
methylphenylarsoniumtrijodid, rotbraune Nadeln, aus A ., F. 103°, gibt; dieses gibt 
m it alkoh. KOH Trimelhylplienylarsoniwnjodid, F . 247°. DaB neben dem Trijodid 
geringe Mengen Trimethylphenylarsoniumjodid u. Phenyldijodarsin entstehen, ist 
im Sinne der Gleicliung VIII zu deuten. —  Die B . yon Phenylmonojodarsin aus Tri- 
phenyldiarsin — 2 J  ist aus Schema IX  oder X  zu erklaren. —  Pentaphenyltriarsin, 
aus Phenylarsin u. Diphenylchlorarsin in C 02 u. absol. A. (anstatt A.) bei 70° nach 
Gleichung XI, weiBe Krystalle; desgl. aus Diphenylarsin u. Phenyldijodarsin, wobei 
ais Nebenprod. ansclieinend Phenylmonojodarsin auftritt; auch Diphenyljodarsin 
u. Phenylarsin gibt das Pentaphenyltriarsin. J  spaltet es nach X II in Phenyldijod
arsin  u. Diphenyljodarsin, das bei Einw. yon CH3J  Dimethyldiphenylarsoniumtrijodid 
gibt. —  Phenyldijodarsin, B . aus Phenylarsinsaure in  wss. Lsg. -f- K  J  -j- S 0 2 nacli 
dem Ansauern m it konz. HCl. —  Das in festem Zustande rein weiBe Pentaphenyl- 
triaTsin bildet in Bzl. u. Pseudocumol in C 02 ziemlich intensiv gelbe Lsgg., dereń 
Farbę sich aber bei steigender Temp. nicht yertieft, wie es bei Radikaldissoziation 
der Fali ist. D ie Frage, ob das Pentaphenyltriarsin bei hoherer Temp. in Triphenyl- 
diarsyl u. Diphenylarsyl dissoziiert, konnte nicht gelóst werden. —  Hexaphenyl- 
tetrarsin, C38H 30As4, aus Diphenyldijoddiarsin (Jodarsenobenzol) -J- Diphenylarsin in 
A. u. C 02 bei 70° nach Gleichung XIII, weiBe Nadeln. Wird durch J  in Phenyldijod-
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arsin u. Diphenyljodarsin (XIV) gespalten; das Jodierungsgemisch gab bei der Jod- 
methylierung Phenyldijodarsin u. Dimethyldiphenylarsoniumtrijodid. Aus dem  
molekularen Verhaltnis wird die Auffassung des Korpers wie auch oben bewiesen. 
Das Hexaphenyltetrarsin verhiilt sieli in Lsg. wie das Pentaphenyltriarsin. —  C yd. 
Triphenyltriarsin, C18H15As3, aus Diplienyldijoddiarsin in A. u. C 02 -f- Phenylarsin 
bei ca. 70° nach GleichungXY; Nadelchen; es wird durch CH3J  im Rohr bei 100° 
aufgespalten unter B. von Phenyldijodarsin, Trimethylphenylarsoniumjodid u. -tri- 
jodid. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 1453— G3.) B u s c h .

Wilhelm Steinkopf, Siegfried Schmidt und Paul Smie, Zur Kenntnis organischer 
Arsenverbindungen. X. Vber das cycl. Pentąmęthylpentarsin und iiber Athanarseno- 
benzol. (IX. vgl. vorst. Ref.) Das von A u g e r  (C. r. d. l 'A cad . des sciences 138. 
1705; C. 1904. II. 415) ais Arsenometlian, [CH3As]4, von B e r t h e im  (Handb. d . organ. 
As-Verbb., Enke, Stuttgart 1913, S. 16) ais Arsenmełhyl bezeichnetc. wohl m it dem 
von D e h n  (Amer. Chem. Journ. 40. 108; C. 1908. II. 850) ident. Prod. haben Vff. 
durch B est. des Mol.-Gew. in Bzl. u. Nitrobzl. nach der kryoskop., in B zl. nach der 
ebullioskop. Methode in N  (die Best. in Luft ergab keine Konstanz des Gefrierpunktes, 
aber ziemliche Obereinstimmung m it den in N  gefundenen Werten) ais cyd . Penta- 
metliylpentarsin (nebenstchend) erkannt. —  Zunachst wurde der EinfluB indifferenter 

riTT A k riTT Gase, in denen wegen der leichten Osydierbarkeit das
3  ̂ i s " 3 Mol.-Gew. bestimmt werden muBtc, auf Gefrierpunkt u. 

C H jA s ^ ^ lA s  • CHS Kp. der Losungsmm. untersucht. Benzol lóst unter dem
A s > 0 113  Druck eines Kippschen App. C 02 zu 0,2957°/o seines eigenen

Gewichtes, so daB schon dadurch eino merkliche Gefrier- 
punktserniedrigung eintritt. —  Mol.-Gew.-Bcstst. von Salicylsaureamylesłer in  Bzl. 
oder Nitrobzl. bei Ggw. von C 02 geben zu niedrige Werte, wiihrend in N-Atmosphare 
brauchbare Werte resultieren. — Cycl. Pentamethylpentarsin gibt mit CH3J  im Rohr bei 
100° Tetramethylarsoniumtrijodid, dunkehdolette Nadeln, aus A., F . 133°, Methyl- 
dijodarsin, Nadeln, aus A., F. 26°, u. Telramdhylarsoniumjodid, F. 310— 326°, u. 
zwar zeigen die gefundenen Mengen, daB die Rk. zu 55% im Sinne der Gleichung I 
u. zu 45% im Sinne der Gleichung II verlaufen ist. —  Athanarsenobenzol, C8H10As2 =  

I  [CH3.A s]5 5 (CH3)2AsJ 5 (CH8)4AsJ, Js
I I  [CH3-As]5 +  5 (CH3)4AsJ, Js =  5C H 8-A sJ2 +  5(CH3l4A s .J  

C2HS-As: As-C6H5, aus Phenylarsin u. Athylarsinoxyd in C 02 in CJ530 H  oder aus 
Phenylarsinoxyd in A. +  Athylarsinoxyd +  phosphoriger Saure auf dem Wasser- 
bad; aus Bzl. oder Toluol oder A ., F. 177°. Gibt in alkoh. Suspension mit J  Athyl- 
phenyldijoddiarsin, C8H10J2As2 =  (C2H5)JAs-AsJ(C0H5), sehr zersetzlich, wird an der 
Luft dunkler u. unter Absonderung eines gelben Óles schmierig; F. 110— 112° (Zers.). 
Oxydiert sich unter A. zu einem Gemisch von Athyl- u. Phenylarsinsaure; ob dabei 
primar Spaltung in Athyldijodarsin u. Phenylarsinoxyd oder Athylarsinoxyd u. 
Phenyldijodarsin eintritt, laBt sich nicht feststellen. Das Athanarsenobenzol oxy- 
diert sich in  Losungsmm. wie Bzl. oder Nitrobzl. in der Warme leicht zu einem Gemisch 
von Athyl- u. Phenylarsinoxyd. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 1463— 69. Dresden, 
Techn. Hochsch.) “ B u s c h .

Alessandro Bernardi, YerhaUin der kolloiden Acetate des Penlaimrcuriacetanilids 
und TdramercuriacdanUids. Durch Einw. einer Lsg. von Br2 in wss. KBr-Lsg. auf 
eine wss. Lsg. von Pentamercuriacełaloacetanilid (lK B r u. 2Br auf lH g ) u. Reinigung 
des entstandenen gelben Nd. durch Umkrystallisieren aus sd. A. wird Penłdbromaceł- 
anilid, C6BrENH(CO • CH3), erhalten; weific Nadeln, die bei 278° erweichen u. bei 284 bis 
285° zu einer schwarzenFl. schmelzen; unl. in W., 1. in k. A., Bzl., Chlf., u. h. Aceton. Die 
(lebhafte) Rk. verlauft wahrscheinlich in den Stufen Cc(Hg - C 00C H 3)5NH(C0 • CHJ >-
C6(HgBr)5NH(CO • CH3) ---- y  C0Br5-NH(CO-CH3). Analog entsteht bei Br-t)berschuB
aus 2,4,6-Trimercuriacetatoacetanilid das 2,4,6-Tribromacetanilid; bei Anwendung yon
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0.24 g Br (in wss. KBr gel.) auf 1 g 2,4,6-Trimereuriacetatoacetanilid dagcgen das
Monobromdimercuriacetałoacetanilid, CGU 2(Ug ■ COOCH3)2B r- NH{CO-GHz), in allen 
Losungsm. u ni. — NaCl fallte aus wss. Lsgg. von Pentamercuriacetatoacetanilid je 
nach der Konz. Ndd. wechselnder Zus. aus; sie enthalten offenbar Cl teils adsorptiv, teils 
chem. (Ersatz der (COO • CH3)-Gruppe) gebundcn; die yon der gleichen Menge Penta
mercuriacetatoacetanilid adsorbierte Cl-Menge steigt m it der NaCl-Konz. daucrnd 
an. In wss. Gemischen von Pentamercuriacetatoacetanilid u. NaBr bezw. N aJ  erreicht 
die Adsorption von Br bezw. J  ein Masimum bei 4 NaBr bezw. 4 N aJ  auf 1 Penta
mercuriacetatoacetanilid; bei hoheren Halogenidkonzz. wird die Koagulation im mer 
unvollstandiger. Lsgg. von CuCl2 bezw. BaCl2 fallen aus wss. Lsg. von Tetramercuri- 
acetatoacetanilid flockige Cl- u. Cu bezw. Ba-haltige Adsorptionsverbb., Cl wird stets 
starker adsorbiert ais Cu bezw. Ba; die adsorbierte Menge der einzelnen lonen in  Ab- 
hangigkeit von der CuCl2- bezw. BaCL-Konz. wird graph. wiedergegeben. —  Vf. weist 
darauf hin, daC kolloide Micellen durch loncnadsorption ihre Eigenschaften, ins- 
besondere auch ihre Adsorptionsfahigkeit fiir Anionen u. Kationen andern. Obige 
Bromierungsmetkode gestattet, iiber die H g-D eriw . die Br-Substitutionsprodd. 
aromat. Verbb., dio der direkten Bromierung nicht oder sehwer zuganglich sind, zu 
gewinnen. (Gazz. chim. ital. 56 . 337— 57. Bologna, Univ.) K r u g e r .

G. A. Medley, Eine Iieaktion zwischen basiscliem Bleiacelat und Phenol. Beim  
Mischen einer 8°/oig. wss. Phenollsg. m it konz. Bleiessig erhielt Vf. einen weiBen Nd.,
1. in 50% ig. A., Aceton, Bzl., Chlf. u. A. Durch verd. Eg. oder H N 0 3 wird hieraus
wieder Phenol freigemacht. Mit FeCl3 tritt erst nach liingerer Zeit violette Farbung 
auf, wahrend K 2CrO,, langsam PbCrOj fallt. Vf. hiilt die Formel (CBHsO)2- Pb fiir 
wahrscheinlich. Auch andere Phenole geben ahnliche Ndd., dereń Entstehen durch 
verd. Eg. verhindert wird. (Pharmaeeutical Journ. 1 1 7 . 149— 50. Nottingham, 
U niversity College.) R o j a h n .

G. C. Hale, Rotes und gelbes Amnwniumpikrat. D ie beiden Modif i kationen zcigen 
gleiche Verpuffungstemperatur u. gleiche Empfindlichkeit, auch die Lagerbestandigkeit 
ist nicht merklich vcrschieden. D ie Annahme, daB das rote Pikrat minderwertiger 
sei ais das gelbe, ist irrig. Nach den Unterss. des Vfs. ist dic rote Modifikation sogar 
brisanter ais die gelbe. Durch Umlcrystallisieren laBt sich die rote Form in die gelbe 
uberfiihren. Vf. nimmt an, daB Ammonpikrat aus 2 Chromoisomeren —  einem farb- 
losen Benzoid u. einem gelben bis roten Cliinoid —  besteht. Hitze, Alkalitat u. K o n - 
zentration fiihren durch Loslósung labiler Elektronen den Farbwechsel herbei. Eine 
Strukturunters. m it Hilfe von X-Strahlen wird die Theorie unterstutzen. (Army 
Ordnance 6. Nr. 31. 39— 41; Ztschr. f. d. ges. SchieB- u. Sprcngstoffwesen 21. S7 
bis 89.) K a s t .

Helmuth Scheibler und Herbert Neef, Uber eine Synthese von N-Alkyliden- 
aminosauren und ilire Uberfuhrung in N-Alkylaminosauren durch Hydrierung. II. 
(I. ygl. S c h e i b l e r  u . B a u m g a r t e n ,  Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55 . 1358; C. 19 2 2 .
III. 359.) Fiir die Darst. von Salzen aromat, substituierter N-Alkylidenamino- 
sduren haben inzwischen G e r n g k o s s  u . Z u i i l k e  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57 . 1482; 
C. 1 9 2 4 . II. 2028) sowie B e r g m a n n ,  E n s z l i n  u . Z e r v a s  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 
58 . 1034; C. 1 9 2 5 . II. 810) einfachcre Verff. angegeben. Dagegen ist man fiir die Ge- 
winnung rein aliphat. Alkylidenaminosauren, besonders der intcressanten N-Methylen- 
aminosauren, aus mehreren Grunden auf das in der 1. Mitt. beschriebeno Verf. an- 
gewiesen. Nach demselben wurden neu gewonnen die Na-Salze des N-Methylerujlycins, 
-alanins, -iyrosins u. des N -Athylidenglycins. Auch j3-Aminosaureester u. sekundiire 
Aminosiiureester sind dieser Kondensation fahig, wie an den Beispielen des /5-Amino- 
n-buttersaureesters u. cx.,a.'-Iminodipropicmsdureesłers gezeigt wird. Im zweiten Falle 
kann natiirlich aus dem Zwischenprod., GH„(CN) • N[CH(CH3) • C 02R ]2, kcin HCN  
abspalten, so daB die CN-Gruppe lediglich zu C 02H  Yerseift wird. —  Die in der
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1. Mitt. ais N-Acetyl-N-benzylidenbelain bcscłrricbene Verb. fassen B e e g m a n n  u . 
Mitarbeiter (1. c.) ais 2-Phenyl-3-acetyloxazolidcm-(5) auf. Um die Konst. endgiiltig 
klarzustellen, haben Vff. auf dio Vorb. in. sd. CC14 erstens trockencs N H 3, zweitens 
Anilin wirken lassen. Ais Spaltprodd. wurden im ersten Falle NH^Acetat, Benzaldehyd 
u. Olycinamid (F. 65— 67°), im zweiten Falle Benzylidenanilin (F. 48°) u. Acelur- 
sdureanilid erhalten. Nach der N H 3-Spaltung liegt unzweifelliaft [N-Benzyliden- 
glycin]-essigsaureanhydrid, C6H5-CH: N -C H 2-C 0 -0 -C 0 -C H 3, vor. IMit Anilin wird 
zunaehst Benzylidenanilin abgespalten, dann wird durch das geniischte Saureanhydrid 
das jetzt freie N H 2 aeetyliert u. gleiehzeitig ein Saureanilid gebildet. Formell handelt 
es sich dabei um eine Wanderung des Acetyls vom 0  zum N :

C„H6-CH: N -C H 2;C 0 -0 -C 0 -C H 3 +  C0TI5N H 2---- >- C6H5-CH: N-C6H5 +
NH2 • CH2 • CO • O • CO • CH3 CH3-CO-NH-CH2-CO-NH-C0Hs - f  H 20 .

Ebenso erklart sich die Spaltung in Benzaldehyd u. Acetursaure durch W. (1. Mitt.).
— Die Na-Salze der N-Alkylidenaminosauren lassen sich zu N-Alkylaminosduren  
hydrieren. Im  AnschluB an diese Verss. wurde auch die Hydrierung des \Methylen- 
ainino\-acetonitrils, CH2: N -C H 2-CN (K l a g e s , Ber. Dtsch. Chem. Ges. 36. 1506 
[1903]), untersucht u. gefunden, daB es N-M etliylglycin  liefert.

V e r s u c h e .  N-[Cyanmethyl]-glycindłhylesler, CH2(CN)-NH 'CH2-C 02C2H6. Zu 
CH2(0 H )(S 0 3Na) (vgl. R a s c h ig , S. 1258) in W. unter Ruhren Glycinestcr tropfen 
lassen (erst Kaltemischung, dann Zimmertemp.), KCN zugeben, nach l/2 Stde. mit 
NaCl aussalzen, ausathern. Gelbliches Ol, 11. in W ., A., A. —  N-Melhylenglycinnatrium, 
CH2: N -CH 2-C 02Na. Aus dem vorigen m it Lsg. von 2 Atomen N a in A. -j- 1 Mol. W. 
(Kuhlung, dann 2 Tago Zimmertemp.). Krystalle aus wenig CH3OH -f- w. absol. A ., 
sil. in W. (Hydrolyso). Ba-Salz, C0H8O4N 2Ba, voluminós. Cu-Salz tiefgriin, Ni- 
Salz schmutziggriin. —  N-M ethylglycin  (Sarkosin). 1. Aus dem vorigen m it Na in A., 
dann in konz. HC1, Filtrat im Vakuum eindampfen, Sarkosinhydrochlorid m it A. 
herauslósen. Zerlegung m it Ag20 ;  oder m it A. u. HC1 yerestern, Ester mit sd. W . 
verseifen. Aus CH3OH, F. 212°. 2. Aus [Methylenamino]-acetonitril m it N a in A., 
einengen, mit W. kochen, bis N H 3 verschwunden, verdampfen, m it A. u. HC1 be- 
handeln. Erhalten Sarkosinhydrochlorid, C3HS0 2NC1, Nadeln aus A., F . 168— 170°. —  
N-[Cyanmethyl]-alaninathylester, CH2(CN)-NH-CH(CH3)-C 02C2H6. Analog aus Ala- 
ninester. Aminartig riechendes Ol, sil. in W., A., A. —  N-Methylenalaninnatrium, 
CH2: N-CH(CH3)-C 02Na, nach Wasohen m it k. absol. A. krystallin. Pulver. Ba- 
u. Cu-Salz zwl. —  N-Methylalanin. Aus dem vorigen wie oben. Isoliert ais Athyl- 
esłer. Cu-Salz, C8H 10O4N 2Cu; aus dem Ester durch Yerseifen m it sd. W., Kochen 
mit Cu(OH)2 u. Fallen m it A .; himmelblau, mikrokrystallin. —  N-[Cyanathyl]-glycin- 
dthylester, CH3-CH(CN)-NH-CH2-C 02C2H5. Aus CH3-C H (0H )(S03Na) u. Glycin- 
ester. Aminartig riechendes Ol, sil. in W., A ., A. —  N-Athylidenglycinnatrium, 
CH3 ■ C H : N  • CH2 • C 02Na, fcinkrystallin., bygroskop., sil. in W. (Hydrolyse), kaum
1. in A. —  N-Alhylglycinhydrochlorid, C4H10O2NCl. Das yorige in Na-Amalgam u. 
wenig W. eintragen (Kaltomisckung), mit konz. HC1 versetzen, wiederholt mit W. 
eindampfen, m it b. A. extrahieren. F. 179,5°. —  N-[Cyanmdhyl]-iyrosindthylester, 
CH2(CN) • N H • CH[CH2• C6H4(OH)] • C 02C2H5. Aus CH2(0 H )(S 0 3Na) u. Tyrosinester. 
Mit Bzl. extrahieren. Gelbliches Ol. —  N -M elliylenlyrosinnatrium, CH2: N -CH 
[CH-2-C0H4(OH)]-CO2Na, gelbliche Krystalle. Hydrierung gelang nur sehr un- 
vollstandig. —  N-[a!-Cyanbenzyl]-(l-amino-n-buttersaureathyle$ter, C0H5• CH(CN)• N H ■ 
CH(CH3)-CH2-C 02C2H5. Aus C6H5-C H (0H )(S03Na) u. /?-Aminobuttersaureester. 
Aminartig riechendes, gelbes Ol. Hydrochlorid, Cł4H 190 2N 2Cl; m it HCl-Gas in A.; 
Krystallehen aus A. - f  A., F. 132— 134° (korr.), sU. in W., A., unl. in A., 1. in konz. 
HC1, wird von w. W. hydrolysiert, von Laugen gespalten. —  N -Benzyliden-fi-amino- 
buttersaures Natrium, C6H5-CH: N-CH(CH3)-CH2-C 02Na. Abscheidung erst nacb 
3 Tagen. Nach Waschen mit CH3OII +  A. Krystalle, sil. in W. (beim Erwarmen
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Hydrolyse), unl. in A., A. Bei der Hydrierung tritt hydrolyt. Spaltung ein. —  N - [Cyan- 
nielhyl]-a,c/.'-imi?iodipropionsauredthylester, CH2(CN)-N[CH(CH3)-C 02C2H5]2. Aus CH2 
(0 H )(S 0 3Na) u. Iminodipropionsaureester. Dickes, gelbliehes, aminartig riecliendes
Ol. Hydrochlorid, C12H 210 4N 2C1, feinkrystallin., F . 256— 258°, U. in w. A., konz. HC1, 
unl. in A., wird von sd. Lauge unter N H 3-Entw. zers. —  N ilr ilo e s s ig --d ip ro p io n -  
saure, CH2(C 02H)-N[CH(CH3)-C 02H ]2. Aus dem vorigen m it sd. alkoh. NaOH. 
Isolierung durch Veresterung mit A. +  HC1 u. Verseifung des Esters m it sd. konz. 
HC1. Krystalle aus W., F. 232° (korr.). Cu-Salz, C10H 20O12N 2Cu3; durch Kochen 
m it Cu(OH)a u . Fallen m it A. —  [N-Benzylidenglycin]-essigsaureanliydrid, Cu Hu 0 3N  
(1. M itt.). Darst. wie 1. c., aber 4 Stdn. kochen. Das notige N-Benzylidenglycin- 
natrium wurde jetzt nach G e r n g r o s s  u . Z u h lk e  (1. c.) dargestellt. Aus CC1.„
F. 103— 104°. Absorbicrt keinen H. —  Acetursaureanilid, C10H12O2N 2, Krystalle 
aus A., F. 186— 188° (korr.). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 59. 1500— 11. Berlin, Techn. 
Hochsch.) L in d en b au m .

Alexander Mc Gookin und Donald James Sinclair, D ie Isomerie der S tyryl- 
alkylketone. III . Methoxy-2- und -4-ozystyrylalkylketone. (II. vgl. Journ. Chem. 
Soc. London 127. 2539; C. 1926- I. 1535.) 5-M ethoxy-2-oxystyrylmethylketon 
existiert in einer gelben u. farblosen Form vom selben F. u. wird in alkal. Lsg. teil- 
weise in das rote N a-Salz  des 5,5'-Dimethoxy-2,2'-dioxydistyrylkelons umgelagert. 
Dic Umlagerung geht m it dem gelben Isomeren augenblicklicli vor sich, m it dem  
farblosen nur sehr langsam. H e i l b r o n  u . W h i t w o r t h  (Journ. Chem. Soc. London 
123. 238; C. 1923. I. 1220) haben aus 3-Methoxysalicylaldehyd u. Aceton ein Prod. 
Tom F. 83° erhaltcn, welches sie ais /?-Oxy-/3,3-methoxy-2-oxyphcnylathylmethyl- 
keton aufgefaBt haben. NOMURA u. N o z a w a  (Sience Rep. Tóhoku Im p. Univ. 7 . 79; 
C. 1921. I. 1017) haben dagegen die Verb. ais ein Hydrat des 3-M ethoxy-2-oxystyryl- 
methylketons beschrieben. Vff. schlieBen sich dieser Ansicht an. Ferner aus 
3-M ethoxy-4-oxystyrylmetliylketon wie obcn m it Alkali das N a-Salz des 3,3'-Di- 
methoxy-4,4'-dioxydistyrylketons.

V e r s u c h e. D ie farblose Modifikation des 5-Meilioxy-2-oxystyrylmelliylketons 
entsteht aus der gelben Form (H e i l b r o n  u . W h it w o r t h , 1. c.) durch Kochen in 
W. m it einer Spur Saure, Cn H 120 3, F . 124°, 1. in A. u. Bzl. Aus der gelben Form 
m it Alkali 5,5'-Dimełhoxy-2,2'-dioxydistyrylketon, C19H 180 6, aus A. gelbrote Nadeln 
vom  F. 158°, 1. in Aceton, unl. in Bzl. 4-Methoxysalicylaldehyd gibt m it Aceton in 
alkoh. NaOH kondensiert 4,4'-Dimethoxy-2,2'-dioxydistyrylketon, C19H 180 6, aus verd. 
A., F . 170°, 1. in A., unl. in Bzl., N a-Salz. 3-M ethoxy-2-oxystyrylmethylketonhydrat 
vom F. 83° gibt m it Essigsaureanhydrid gekocht 3-Methoxy-2-acetoxyslyryhnethyl- 
ketrn, C13H 140 4, aus A., F . 91°, 1. in Bzl. u. h. W . Aus 3-Methoxysalicylaldehyd u. 
Aceton wic oben 3,3'-Dimethoxy-2,2'-dioxydislyrylketon, C10H lsOs, aus verd. A., F. 182°. 
Aus Vanillin, Aceton u. alkoh. NaOH 3-M ethoxy-4-oxyslyrylmethylketon, aus verd. 
A. farblose Nadeln vom F. 129°, N a-Salz. Durch Erwarmen in alkal. Lsg. hieraus
3,3'-Dimelhoxy-4,4’-dioxydistyrylketon, C19H 180 6, aus Chlf. F . 142°, N a-Salz, Hydrat, 
C10H18O5-H 2O, F. 121°. D ie Verb. entsteht auch aus Vanillin u. Aceton m it konz. 
HC1 unter guter Kuhlung. (Journ. Chem. Soc. London 1926 . 1578— 81. Iiverpool, 
U niv.) T a u b e .

Ernest Harold Farmer und John Ross, Die Eigenschaften konjugierter Vcr- 
bindungen. I. Konjugative Assoziation in  ausgedehnten „konjugierien“ Systemen. 
K n o e y e n a g e l  u . M o t t e k  (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37. 4464 [1904]) haben aus 
l-Methył-Zl1-cyclohexcn-3-on m it Cyanessigester bei Ggw. von Piperidin Methyl- 
cyclo-hexcnylidencyanessigester (I) erhalten, weleher bei der Verseifung m it N a2C03 
eine saure Verb., II oder III, lieferte. Nachpriifung seitens der Vff. ergab, daB die 
fragliche Saure stickstoffhaltig ist u. ihr die Formel des n. Verseifungsprod. IV zu- 
kommt. D ie Doppelbindung in der offenen K ette ermoglicht geometrische Isomene
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des Malein-Fumarsaurctyps, u. in der Tat lassen sich die Ester V u. YI herstellen. Die 
zwei Methylcydohexenylidencyanessigsauremethylester gebcn einzeln m it alkoh, NaOCH3 
behandelt ein Gemiscli der drci Ester, u. zwar V, VI u. VII, von welchen VII bei 
weitercr Behandlung wieder ein Gemisch der drei Ester liefert. Da in allen Fallen  
das Verhaltnis der Komponenten ein konstantes ist, kann von einem Gleichgewicht 
gesprochen werden. Mit wss. N H 3 entstehen ein Dicyanacetamid IX  u. das N H ,-Salz  
des Imids X.
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V e r s u c h e .  l-M ethyl-zl1-cyclo-hexen-3-on gibt mit Cyanessigsauremethyl- 
ester u. Piperidin 6 Stdn. auf 120— 125° erhitzt 1-Methyl-A 1-cydo-hexmyliden-3-cyan- 
essigsauremethylester, Cu  H 130 2N(Y u . VI), 1. lange Nadeln aus PAe., F. 74°, u. 2. flachę 
Prismen vom F. 60°. (Ais Nebenprod. eine 17,7% N  enthaltende Verb. vom F. 88°.) 
Die analoge Kondensation m it Cyanessigsaureiithylestcr (vgl. KNOEVENAGEL u. 
Mo t t e k , 1. c.) liefert den entsprechenden Athylester, C12H150 2N, aus PAe., F. 58°. 
Durch Verseifung m it 10% wss. alkoh. KOH (A .: W . =  3 : 1 )  diofreie Sdure, C10Hn O2N, 
aus Bzl. u. Aceton, F. 149°, N H t- u. Ag-Salze. Durch Umsetzung des Ag-Salzes m it 
CH3 J  die beiden oben beschriebenen Methylester neben 1-Methyl-A l ’3-cydo-hexadienyl-
3-cyanessigsauremethylester, Cn H 130 2N  (VII), aus Methylalkohol u. PAe., F . 42°. Das 
Verhaltnis der Ester ist: F F . 74°: 60°: 42° =  4: 1: 1,6. Der Gleichgewichtsester 
liefert m it uberscliussigem CH3J  l-M ethyl-A l '3-cydo-hexadienyl-3-cyanprcrpio7isaure- 
methylester, C12H 160 2N  (VIII), K p.u  160°. D ie Ester F F . 74° u. 60° liefern bromiert 
Dibromide, Cu H 130 2NBr2, aus A.-PAe., F . 77° u. 65°. Durch Entcarboxylierung 
von VIII 1-Methyl-A 1-3-cydo-hexadienyl-3-/propionsaurenitril, C10H13N, Kp.u  126°. 
Analog C„HUN, K p.10 118°. Der Methylester F . 74° liefert in wss. konz. N H 3 gel.
l-M eth yl-A 1-cydo-hexen-3,3-dicyanacetamid, C13H 160 2N4 (IX), F. 275°, u. das NH.j- 
Salz des Cyanim ids X, C13H 160 2N4, F . 188°, freies Im id, Ci3H130 2N 3, F. 195°. (Journ. 
Chem. Soc. London 1926. 1570— 77. London, Imp. Coli. fiir Wiss. u. Techn.) T au .

J. M onteatk  R obertson, Die CaryophyllenalJcohole und ihr Vorkommen in  der 
Natur. Nach H e n d e r s o n  u . R o b e r t s o n  (Journ. Chem. Soc. London 1926. 62; 
C. 1926. I . 1982) hat Caryophyllemilkohol im Gegensatz zu Caryophyllen tricycl. 
Struktur u. kann daher nicht ais mit dem KW -stoff verwandte Substanz angesehen 
werden. Vf. fuhrt dies zur Erklarung des Nichtvorkommens des Caryophyllenalkohols 
in der Natur an. Der von HENDERSON u. ROBERTSON aus dem Caryophyllen syn-

CH C—0
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tlietisierte Alkohol, Caryophylloł, der wie das Caryophyllen bicycl. Struktur hat, ist 
wie die ubrigen Terpenalkohole in der Natur zu erwarten u. auch yon S e m m łe r  
(Ber. D tsch. Chem. Ges. 45. 1392 [1912]) in dem Ol des Gewiirznelkenstamms gefunden 
worden. (Naturę 118. 156. Glasgow, U niv.) J o s e p h y .

Kenneth Charles Roberts, Versuche zur Synlhese der Apofenchocamphersaure. 
Darsłdlung von c/.,a.-Dimełhyl-y-carboxyadipinsdure. Die Konstitution der Apofencho- 
camphersaure, die ais 4,4-Dimethyl-cyclo-pentan-l,3-dicarbonsaure. aufgefaCt w ird ,steh t 
noch nicht fest. Vff. versuchten daher letzterc Saure aus a.,(/.-Dimet}iyl-y-carboxy- 
adipinsdure aufzubauen.

V e r s u c h e :  a.,a.-Dimethylacełon-a.,y-dicarbonsdurediathylester, CnH^Oj. Darst. 
aus Athyldimethylmalonat, wasserfreiem Athylacetat u. absol. A. in Ggw. von Na 
u. unter Durchleiten von C 02. — Athyl-a.,a.-dimethyl-ft-keto-y-carbathoxyadipat, 
C2H5OOC-C(CH3)2-CO-CH(CH2COOC2H5)-COOC2H!i. Durch Kondensat, der Na-Verb. 
obiger Verb. m it Chloressigester. Earbloses Ol, K p.ł4 150— 160°, nn — 1,4400. Gibt 
m it EeCl3 intensive Rotfarbung. Daneben entsteht eine ldeine Menge folgender Verb. 
C2H5OOC• C(CH3)2- CO • C(CH2COOC2H5)2COOC2H5 vom K p.u  170— 180°, nD =  1,4458, 
die m it FeCI3 kcine Farbung gibt. —  Aihyl-u.,cf.-dimethyl-f5-oxy-y-carbaihoxyadipat, 
C15H 20O,. Darst. durch Red. der vorhergehenden Verb. m it Na-Amalgam. —  
cz.,u.-Dimethyl-y-carboxyadipinsaure, C9/ / 140 6. Durch Hydrolyse u. Red. der vorst. 
Verb. m it rotem P  u. rauchender H J. Krystalle vom F. 139— 141°. D a nur sehr geringe 
Mengen dieser Saure erhalten wurden, konnte die Arbeit noch nicht fortgesetzt werden. 
(Journ. Americ. Chem. Soc. 48. 1975— 77. Dunedin [New Zealand], Univ.) KlND.

Julius Schmidt, A us der Alkaloidchemie der Neuzeit. Kurzer Bericht uber 
neuere Arbeiten uber Pseudoephedrin, Galegin, Physostigmin, Chininamin, Cu-Chinin- 
Verbb., Apochinin, As-haltige Cuprein- u. Chininverbb. u. Chinotoxinamin. (Suddtsch. 
Apoth.-Ztg. 66. 432— 34. Stuttgart.) R o j a i i n .

E. Biochemie.
G. A. Nadson und N. Meisl, Ber Wirkungsmcclianismus des Chloroforms auf 

das Protoplasma, den K ern  w id  die Chondriosomen von Ałlium  cepa. Gegen Chlf.-Einw. 
erweisen sich die Chondriosomen am empfindlichsten, weniger leicht treten Ver- 
anderungen am Protoplasma u. Kern ein. D iese Yeranderungen sind den durch Rontgen
strahlen hervorgerufenen analog u. ahneln sehr denen, die beim Altern u. naturlichen 
Zelltod eintreten. (C. r. d. l’Acad. des sciences 183. 150— 52.) GESENIUS.

M. Javillier und H. Allaire, Ober das Vorliandensein einer Kennzahl fu r den 
Kernphosphor der Gewebe. An Organen eines Pferdes wird gezeigt, daB jede Gewebsart 
einen bestimmten Gehalt an Kernphosphor, eine Phosphorzahl, aufweist, die nach 
Alter, Ernahrungs- u. Gesundheitszustand schwankt. (C. r. d. l’Acad. des seiences.183. 
162— 64.) G e s e n i u s .

E 2. P flan zen ch em ie .

James B. Sumner und Viola A. Graham, Die N atur der unloslichen Urease. 
Urease in ihrer 1. wie in  ihrer unl. Form scheinen Proteino zu sein, haben aber m it den
3 Globulinen der Sojabohne nichts zu tun. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a med. 22. 
504— 06. Ber. ges. Physiol. 33. 899. Ithaca, Dep. of physiol. a biochem. med. coli. 
Cornell U niv.. Ref. W e r t h e i m e r .) O p p e n h e i m e r .

H. Colin und A. Grandsire, Der Cheviismus der Riibenwurzel: Parenchym und 
Gefdpbiindei. Vf. erortern die Verschiedenheiten yon Parenchym u. GefaBbundeln 
der Rubcnwurzel im Gehalte an Zucker u. Mineralstoffen imYerhaltnis zueinander, 
wie auch fiir sich allein je nach der Lage in der Riibenwurzel. Es zeigt sich dabei, 
wie sehi Yerschieden die Zus. des Riibensaftes im Innern einer einzelnen Rube ist,
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trotz der Gleichformigkeit des osmot. Druckes; die chem. Zus. des Saftes ist eng ver- 
bunden m it dem Gewebo u. seiner physiolog. Bedeutung je naeh seiner Lago in der 
Riibenwurzel. Im Anschlussc liieran geben Vff. eine Zusammeństellung iiber dio chem. 
Zus. griiner u. chlorot. Bliitter des Kastanienbaumes. (Buli. Assoc. Chimistes de Sucr. 
et Dist. 4 3 . 340— 42.) R u h le .

William Honneyman, Die Iionstanten des Flachswachses. Bindo u. Epidermis- 
gewebe enthalten 10% Wachs, die Leinenfaser selbst 1— 2%, es kann dem bei der 
Verspiinnung abfallenden Staub (pouce) durch fluchtige Losungsmm. entzogen werden. 
Es ist von dunkelgriiner oder brauncr Farbę, gleicht dem Bienenwachs, ist nur etwas 
harter u. sproder u. stark politurfahig, jedoch nicht so sprode wie Carnaubawachs. 
Die Konstanten von 6 Sorten (von Irland, Courtrai, Holland W. R. u. D. R ., RuBland 
u. Canada) sind folgende: F . 67,3— 69,8°, D. 0,963—0,985, SZ. 17,5— 23,8, VZ. 77,5 
bis 83,7, Jodzahl 21,6— 28,8. (Pharmaceutical Journ. 1 1 7 . 157— 59. Belfast, Flax 
Spinning Co.) R o.ta h n .

Josiałi C. Peacock und Bertha L. De G. Peacoek, ■ Entkatt Cascara sagrada 
Tannin ? Es konnten keine Tannine fcstgestellt werden. D ie FeCl3-Farbung u. die 
Gelatinefallung kommen anderen noch nicht ermittelten Stoffen zu. D ie Fe-farbenden 
Stoffe lassen sich nicht m it Hautpulyer entfernen, sie dialysieren durch Pergament, 
wahrend die-Gelatinc fallenden Korper zuriiekgehalten werden. (Amer. Journ. Pharm. 
98. 395— 410.) R o j a h n .

G. Dupont und J. Dubourg, Uber die sauren Bestandteile des Harzes der P inie  
(Pinus Pinea). Dio bisherigen Unterss. (Zusammenfassung vgl. D u p o n t , Buli. Soc. 
Chim. de France [4] 3 5 . 1209; C. 1 9 2 5 .1. 238) haben ergeben, daB in den Fiehtenharzen 
zwischen den sauren Bestandteilen u. den Terpenen bestimmfo Beziehungen bestehen. 
Dem Pinen diirfte die Aleppinsaure, dem Nopinen die Dextropimarsaure, dem Gemisch 
beider Terpene aufierdem dio Lavopimar- u. Sapinsaure entsprechen. Das Harz der 
Pinie (Pinus Pinea) bietet ein besonderes Interesse, weil sein ath. Ol fast ganz aus 
Limonen besteht (D u p o n t  u. B a r r a u d , Buli. Soc. Chim. de France [4] 35 . 625; 
0 . 1 9 2 4 . II. 674) u. diesem wahrsclieinlich eine neue Harzsiiure entspricht. Vff. haben 
das iibliche Verf. eingeschlagen, indem sic das Galipot des Harzes m it A. von 40° be- 
handelt u. das Filtrat m it W. fraktioniert gefallt haben. Es wurden 3 Fraktionen 
erhalten. Eino Probe jeder Fraktion wurde in A. m it etwas HC1 bei Zimmertemp. 
behandelt u. gefunden, daB die Drehung zunachst sinkt, cin Minimum durchlauft 
u. dann bis zu einem konstanten Wert steigt (Dauer ca. 26 Stdn.). Das Endprod. ist 
in jedem Fallo die Abielinsaure von S c h u l z , nach Ausfallung mit W. Krystalle aus 
A., F. 166— 167°, [a ] j  =  — 90°. D ie Isomerisation entspricht also ganz der der Aleppin- 
u. Lavopimarsaure. D ie weitero Reinigung der neuen Saure erfolgte durch fraktio- 
niertc Fallung der methylalkoh. Lsg. m it W . Nach dreimaliger Wiederholung scheint 
die der Menge nach vorherrschendc Saure in reiner Form vorzuliegen. Sie wird Pinein- 
saure genannt, besitzt die Formel C20H30O2 u. folgende Konstanten: F . 119— 120°, 
[a ]j =  — 113,3°, [a ]y : [« ] j  =  1,164, Minimum bei der Isomerisation =  — 25,3°, 
Loslichkeit in 100 ecm 96%ig. A. von 1 5 ° =  19,29 g. Sie bildet meist krystallin. 
Buschel eifórmiger Massen, welche denen der Sapinsauren durchaus gleichen; einzelne 
orthorhomb. Blattchen (m m =51° 20') sind denen der Aleppinsaure fast gleich. Letzterer 
entspricht die neue Saure auch in der hohen Loslichkeit u. den ehem. Eigenscliaften. 
Die Alkalisalzo sind U. u. krystallisieren nicht. D ie Lsg. in Bzn. oder PAe. gibt m it 
NHa-Gas ein gelatinoses, doppelbrechendes Salz. Mit der Lsg. des Na-Salzes geben. 
Salze von Cd, Zn, Ca, Ba keine Ndd., wohl aber Salze von Pb u. Ag. Nitrosochlorur 
oder Nitrosit wurden nicht erhalten. —  Die dem Minimum — 25,3° entspreehende 
intermediare Saure wurde ebenfalls isoliert. Sio ist isomorph mit. Abietmsaiire, zeigt
F. 153— 154° u. is t  vielleicht ident. m it der Aleppoabietinsaure. Durch besondere 
Verss. wurde fcstgestellt, daB diese intermediare Saure weder eine Assoziation yon
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Pineinsśiure u. Abictinsaure noch eine Verb. von Pineinsaure m it dem Losungsm. 
oder m it HC1 darstellt. (Buli. Soe. Chim. de France [4] 39. 1029— 36. Inst. du Pin.) L i.

H. Colin und A. de Cugnac, Unterscheidung der Graminaceen nach der N atur ihrer 
Kohlehydratvorrate. Die Graminaceen lassen sich in zwei Gruppen einteilen, dereń eine 
Lavulosane, die zweite Saccharose ais Vorrat ablagert. Die Stengel der ersten Gruppe 
sind rcich an Inyertin, was ihre Nahrhaftigkeit fiir das Vieh erhoht. Vff. fuhren an 
die Drehungsvermógen vor u. nach der Hydrolysc, das Reduktionsvermogcn, den 
Gehalt an Kohrzucker, Lavulosancn u. Starkę von verschiedenen Organen melirerer 
Graminaceen, die die obige Unterscheidung rechtfertigen. (C. r. d. l’Acad. des sciences 
1 8 2 . 1637— 39.) B i k e r m a n .

E 3. P f la n z e n p h y s io lo g ie .  B a k te r io lo g ie .

F. Strohmer, D ie Bildung und die Anhaufung der Saccharose in  der Wurzel der 
Zuckerrube. E s is t durch Verss. festgestellt worden, daB die Umwandlung der Monosen 
in den Bliittern erfolgt, u. daB die dabei gebildete Saccharose in die Riibenwurzel 
wandert. (Buli. Assoc.' Chimistes de Sucr. et D ist. 43. 338—40. Wien.) R u h l e .

G. Kainz, Is t die Pflanze elektrischl Wird ein an einem Elektroskop befestigtes
B latt vom Schollkraut (Chelidonium majus) m it Leitungswasser bespriilit, so ergibt 
sich eine starkę negative Ladung, die nahe an Funkenbildung heranreicht. Vf. kann 
zeigen, daB die Reibung der Wassertropfen an der m it Wacliskornchen iłberdecktcn 
Blattflache die Ursache der Elektrisierung ist. Alle SiiBgraser, Sauer- u. Riedgraser, 
samtliche Kleearten, Kohl- u. Rapsartcn, Erbsen u. Wicken zeigen den gleichen Effekt. 
Bei den SiiB- u. Sauergrasern is t die Kieselsaureabsclieidung die Ursache der Elek- 
trizitatserregung. Entsprechend der hohen D E. des W . kann keine Pflanze bei Be- 
spriihen m it W. positiy geladen werden. Diese positive Aufladung ist durch Bespruhen 
nut NaCl-Lsg. zu erzielen. Vf. gibt einen Yersuch an, durch den direkt die Entstehung  
einer E K . durch mechan. Druck auf das B latt der Pflanze gezeigt werden kann. Wenn 
bei den geschilderten Verss. auch der Lenardeffekt (positive Ladung des feinyerteilten  
W ., negative Ladung der umgebenden Luft) auftritt, so is t er bestimmt von wesentlich 
geringerer GroBenordnung. Bei einem Tropfversuch wurde bei nur 1 m Fallhóhe 
in  etwa 30 sec. eine Ladung von 400 bis 600 V erreieht. Hieraus ist auf eine ziemlich 
groBe Elektrizitatsmenge zu schlieBen, die durch Regen den Pflanzen u. somit der 
Erde zugefiihrt wird. Es is t unbedingt moglieh, daB der Elektrizitatshaushalt der 
Erde teilweise durch atmosphar. Niederschlage gedeckt wird. (Physikal. Ztsehr. 27. 
524— 27. Bamberg.) L e s z y n s k i .

H. Lassalle und R. Delas, Wirkung des Thorium X  auf die Ernahrung und das 
Wachstum von Aspergillus niger. Begiinstigung des Pilzwachstums durch 5—8 fig 
ThX. Ohne EinfluB auf die Sporenentw. sind ca. 18 fig, die den Lipo id- u. Pliytosterin- 
gehalt der Kultur erhóhen. Erst 120 fig  haben einen unyerkennbar zerstorendeu 
EinfluB. (C .r.soc.de biologie 94 . 971— 72. Toulouse, Lab.de physiol.Fac. dem ed.) Op p .

K. W. Jotten und M. Liidke, U ber MeningokoIcJcentypen. III. Mitt. Das Ver- 
halten gegenuber Chemikalien. Fur eine ganze Reihe sieherer Meningokokkenstamme 
is t die Toluol-Autolysemetliode nicht anwendbar, auch gegen taurocholsaures Natrium  
sind die einzelnen Typen verschieden hinfallig. Yerschiedene Metallpraparate, neuere 
Desinfektionsmittel u. viele Farbstoffe u. Farbstoffyerbb. «urden in ihrer Wrkg. auf 
Meningokokken an weiBen Mausen erprobt. Die yersehiedenen Meningokokken zeigen 
erhebliche Unterschiede. Am besten yon allen Praparaten wirkte eine elektrokolloidale 
Molybdanlsg., die 0,4%  Molybdan enthielt, ebenso gibt Vuzin  u. Eucupin  yorlaufig 
giinstige Ergebnisse. (Arbb. a. d. Reiclisgesundheitsamt 57. 271— 89.) G e s e n i u s .

M. Lemoigne und P. L. Dopter, t/ber die durch Bodenbakterien in  Reinkulluren 
henorgerufenen Stickstoffrerluste. Zahlreiche Mikroben, die im Boden u. im Diinger
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yorkommen, konnen N-Verluste yerursachen, die sich erst nach fortgesckrittener Entw. 
der Bakterien bemerkbar machen. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 183. 160— 62.) Ge s .

Andre Lwofi und Nadia Roukhelman, Verdnderungen einiger Formen des Stick- 
stoffs in  einer Reinhultur von Infusorien. Der Gesarat-N des Milieus bleibt konstant 
oder wird durch Freiwerden yon N  in Form yon N H 3 wenig yermindert. Der N  des 
Nahrbodens (W itte-Pcpton) yermindert sich durch trypt. Wrkg. der Infusorien. Der 
dabei entstehende Aminosaure-N wird yon den Bakterien teilweise absorbiert. Nach 
25— 35 Tagen setzt autolyt. N-Vermehrung ein. In abiuretem Milieu nimmt der 
Amino-N sogleich ab, um erst mit beginnender Autolyse zu steigen. Harnstoff u. Harn- 
siiurc werden durch Infusorien nicht eliminiert. Der Tod der Infusorien wird nicht 
durch Substratmangel, sondern durch noch unbekannte Substanzen bewirkt. (C. r. 
d. 1’Acad. des sciences 1 8 3 . 156— 58.) G e s e n i u s .

Carl Neuberg, Garung. Zusammenfassende Darst. des gegenwartigen Standes 
der Erkenntnisse iiber die Garung unter Beschrankung auf die Chemie der alkoli. 
Garung u. yerwandter Vorgange. (Wchschr. f. Brauerei 43 . 322— 25. 333— 36.) R u h l e .

J. GriiB, tfber hoclialpine Nektarhefen. I. Besprechung des V. von Anthomyces 
Reukaufii auf Alpenrosen u. von Anthomyces alpinus nov. spes., Alpenhefe, auf Enzian- 
arten (Gentiana brachyphylla u. G. imbricata). Dio Alpenhefe wird insbesondere an 
Hand von Abbildungen hinsichtlich der GróBenyerhaltnisse, Form u. Inhalt der Zellen, 
Biologie, Garungs- u. Enzymerscheinungen besprochen. (Wchschr. f. Brauerei 43.

E 4, T ierchem ie.

Gabriel Bertrand und M. Mackeboeuf, U ber die Verhallnisse des Kobaltgehalts 
in  den tierischen Organen. (Buli. Soc. Chim. do France [4] 39 . 942— 45. —  C. 1 9 2 5 .

Isidor Morris Heilbron, Edward David Kamm und William Morgan Owens,
D ie mwerseifbarcn Stoffe des Oles aus Fischen der Unlerklasse Elasmobranchii. I. E in  
Beitrag zur Frage der Konstitulion des Sąualens. TSUJIMOTO (Journ. Chem. Ind. 
Tokio 9. 953 [1906]) hat fiir das Sąnalen (Journ. Ind. and Engin. Chem. 1 2 . 63; 
C. 1 9 2 0 . I. 862) die Formel C30H50 aufgestellt u. ein Hexahydrochlorid vom F. 112° 
bis 125° beschrieben. C h a p m a n  (Journ. Chem. Soc. London 1 1 1 . 56 u. 1 1 3 . 458; 
C. 1 9 1 7 . II. 153 u. 1 9 1 9 . I. 631) isolierte aus portugies. Leberól einen KW -stoff 
Spinacen, dem er zunachst dieselbe Formel gab, dann jedoch aus der Analyse der 
Hexahydroehloride u. -bromide auf C23H 48 schloB. A n d r e  u . C a n a l  (C. r. d .  l'Acad. 
des sciences 1 8 1 . 612; C. 1 9 2 6 . I. 1827) schlieBlich liaben behauptet, daB weder 
Sąualen noch Spinacen ais einheitliches chem. Individuum anzusprechen sei. Vff. 
stiitzen ihre Ansicht der Identitat der beiden ICW-stoffe auf Unterss. an Ol aus Etmo- 
pterus spinax. Durch trockene D est. des Sąualens konnten Glieder der Hemiterpene, 
^lonoterpene, Sesquiterpene u. Diterpene erhalten werden. D ie niedrigste Fraktion 
lieferte bei der Osydation mit KMn0.t Aceton, woraus die Gruppe (CH3)2: C =  CHCH3 
folgt (Amylen). Aus Verss. von M a j im a  u . K u b o t a  (Japan. Journ. of Chem. 1. 19;
C. 1 9 2 3 . III. 733), welehe aus dem Squalenozonid groBere Mengen Layulinsaure u. 
Bernsteinsaure erhalten haben, folgt, daB im Squalenmol. die K ette I yorhanden ist. 
Entgegen der von M a j im a  u . K u b o t a  aufgestellten Formel II schlagen Vff. III vor,

319— 22. 329— 333.) R u h l e .

II . 1287.) L in d e n b a u m .

C C
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VIII. 2. 100
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welche ihrer Ansicht nach die nahe Verwandtschaft zu den Terpenen besser zum 
Ausdruck bringt. (Journ. Chem. Soc. London 1926. 1630— 44. Liverpool, Univ.) T a u .

Chas. E. Mullin, Die, Proteinę im  aUgemeinen und in  der Wolłe im  besonderen. 
Nacb einer Definition der lebenden Zelle u. ihrer Beziehung zu den Proteinen gibt Vf. 
eine Zusammenstellung der verschiedenenProteinę, ihrcrZus. u. ihres V. unter besonderer 
Beriicksichtigung des Kreatins. (Amer. Dyestuff Reporter 15. 413— 17. Carnden 
[N . J . ] . )  B r a u n s .

Max Winternitz, Uróbilin beim Neugeborenen. Zur Frage der Uróbilinentstehung. 
Darminhalt des Foetus, Harn u. Stuhl des Neugeborenen enthalten regelmiiBig Uróbilin, 
welches dem mutterlichen Blute entstammt u. auf dem Placentarwege auf den Fotus 
iibergeht. Es wird von der Leber abgefangen u. in die Galie ausgeschieden, wo es regel- 
miiBig nachweisbar ist. Wenige Stunden nach der Geburt setzt die bakterielle TJrobilin- 
bildung im Darm ein. Schwangere in den letzten Monaten, besonders aber Gebarende 
zeigen haufig geringe Urobiliniimie. Kleine in den Krcislauf gelangende Urobilinmengen 
bleiben in der.Fotalzeit u. in den ersten Lebenstagen im Serum nachweisbar. Fiir die 
Annahme einer extraenteralen Urobilinbildung beim Fótus u. Neugeborenen besteht 
kein Anhalt. (Klin. Wchschr. 5. 988— 89. Prag, Univ.) F r a n k .

William Kuster, tJher den Blutfarbstoff. 2. Mitt. nach Versuchen von E. Rohr- 
bach und R. Mayer. (1. vgl. Chemie d. Zelle u. Gewebe 12. 1; C. 1925. I. 2079. 
und S. 244.) Aus neuen Beobachtungen erwuchs die Vorstelluńg, daB die stark 
ungesatt. „Seitenketten“ des Hdmins zusammenhangen, so daB ein neues Ringsystem  
auf tritt, in dem eine der 4 die Farbę bedingenden CH-Gruppen (1) ein Glied bildet, 
wie aus Formel I. hervorgeht, die die in Betracht kommende Halfte des Haminmol. 
wiedergibt. Der H  dieses CH laBt sich durch Cl substituieren, wahrend an 2 anderen 
CH-Gruppen eine Addition von Cl erfolgt, zugleich m it einer solchen von Cl-Atomen 
an den ungesatt. Seitenketten, so daB ein Pentachlor-(chlor)-hamin entsteht, das 
keine selektiye Absorption mehr zeigt (vgl. K u s t e r  u. ZiMMERMANN, Ztschr. f. 
physiol. Ch. 153. 125; C. 1926. H . 226). E s ist ferner nicht unwahrscheinlich, daB 
ein bei Einw. von H 20 2 auf in Eg.-HCl suspendiertes Hamin entstandenes Cl-haltiges 
Prod. gerade aus der in  jenem Bilde wiedergegebenen H alfte besteht, von der die 
CH-Gruppen 2 u. 4 wegosydiert, wahrend der m it den 2 Pyrrolkernen verschweiBte 
Achtring m it dem CH (1) in gechlortem Zustande erhalten ist (unveroffentlichte 
Beobachtung von Wirth). Die Vorstellungen des Yfs. iiber den Chemismus der 
Porphyriribildung haben ferner eine starkę Stiitze dadurch erhalten, daB es gelang, 
eins der Umwandlungsprodd. des durch Verseifung des beim Abbau aus Hdmakt- 
porphyrindimelhylather erhaltenen Im ids GsHn 0 3N  entstehenden Anhydrids C-lU ep i 
synthet. zu gem nnen u. damit die Konst. des Imids ais M eth yl-„ l“-methoxyathyl- 
maleinimids (II.) sicherzustellen (vgl. K u s t e r ,  M a u r e r  u. P a lm , Ber. Dtseh. Chem. 
Ges. 59. 1015; C. 1926. I. 3605). Gelangt durch ein Alkali, NaOH oder Pyridin, das 
Fe in ein Anion, so geht es in die Feu-Stufe iiber, was durch Abwanderung des OH 
vom  F e zu erklaren ist, das dann nur von der ungesatt. Seitcnkette aufgenommen_ 
wird (falls nicht H 20  oder NaCl abgespalten wird, wobei der Carboxylrest das Radikal 
Torstcllen wiirde. E s bildet sich dann ein Radikal (* in III.), das zusammen m it dem 
Feu -Atom die enorme Reaktionsfiihigkeit gegeniiber 0 2 heryorruft u. die Aufnahme- 
fahigkeit fiir CO bedingt. D a sich hierin Hamochromogen u. Hamoglóbin quantitativ 
gleichen, muB auch fiir dieses die Radikalnatur gefordert werden. E s wird an- 
genommen, daB sich der molekulare 0 2 zwischen Fen-Atom u. Radikal einlagert, 
sich also eine Art Peroxyd bildet.

Auf Grund der Natur der prosthet. Gruppe kann eine Erklarung fur den Unter- 
schied zwischen den Eigensehaften des Hamoglobins u. denen des Hamochromogens 
gefunden werden. Dieses wird durch den 0 2 der Luft osydiert. D a hiervon die Radikal- 
stelle betroffen werden muB, braucht die Red, des Hamins in alkal. Lsg. durch Na-
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Amalgam nicht zu C2H5-Gruppen zu fiihren u. kann demgemaB bei nachfolgender 
Oxydation lcein Methyl&thy hnaleinimid erhalten werden. Daraus, daB Hamo- 
chromogen-Na allmahlich in einen unl. Stoff iibergeht u. daB das Fe aus dem Hiimatin 
durch HC1 leicht entfernt werden kann, -vvird geschlossen, daB das Fe m it einem der 
Carboxyle der prosthet. Gruppe yerbundcn, also vom N  losgelost ist u. daB an- 
seheinend auch das 2. Carboxyl eine neue Rk. eingeht, etwa so, daB unter Austritt 
von NaOH eine Verb. mit dem OH der Seitenkette (IV.) entsteht. So bildet sich

die Vorstellung, daB auch im Hamoglobin das OH der Seitenkette festgelegt sein muB 
u. daB hierdurch die Bestandigkeit des Hamoglobins begriindet ist. Fiir diese Bindung 
kommt nur ein bestimmter Teil des Globins in  Betracht, vielleicht Gysttin. Bei der 
Darst. von Hamin nach der Alkohol-H2S 0 4-Methode entstehen Gemische von ver- 
schieden weit alkylierten Hiiminen, unter denen meist ein monoalkyliertes vorwaltet. 
Es hat sich nun herausgestellt, daB durchaus nicht immer dasselbe Monomethyl- 
oder Monoathylhamin entsteht, wie auch yerschiedene Dialkylhamine entstehen u. 
auch das nicht alkylierte Hamin in verschiedenen Modiiikationen auftreten kann. 
Auch der Methylierungsgrad ergab sich bei yerschiedenen Praparaten wechselnd. 
Es war daran zu denken, daB schon im Blute Verschiedenheiten vorgebildet sein 
kónnten oder daB schon das Hamoglobin in yerschiedenen Modifikationen auftreten 
kónnte. Bei Verarbeitung von Blut desselben Indiyiduums wurde nach der Eg.- 
Methode immer dasselbe Eg.-Hamin erhalten. Die Ergebnisse der Alkohol-II2S 0 4- 
Methode fiihrten dagegen zu dem Schlusse, daB es 2 Hamoglobine, A a u. A b  geben 
muB, daB in A a das starkere, in A  b das schwachere Carboxyl der prosthet. Gruppe 
mit dem Globin in betainartiger Bindung stcht. Dieser SchluB wird ausfiihrlich mit 
komplizierton Formelbildern erlautert.

Die neue Vorstellung, daB in Hamochromogen u. Hamoglobin ein OH entlialtendes 
Radikal yorhegt, beleuchtet auch die bei tlbergang von Hamoglobin in Methdmoglobin 
sich abspiclenden Vorgange besser ais bisher. Dabei wird angenommen, daB bei der 
spontanen Umwandlung u. bei derjenigen durch K sFeCN„ yerschiedene Methamo- 
globine, im 2. Falle ais Zwischenprod. event. auch ein Stoff, der dem Hamoglobin 
noch durch Erhaltenbleiben des Radikals a-hnelt, in dem aber das Fe bereits 3-wertig 
geworden ist, fiir den daher der Name „ Hdmiglobin“ am Platze ware. Die von H a u e o - 
WITZ (vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 151. 30; C. 1926. I. 2204) angewandten Methoden 
diirften die Unterschiede dieser Stoffe nicht erkennen lassen. Dessen Annahme, 
daB der M ehr-0 des Methamoglobins in Form von Carbonyl yorhanden sci, wird ais 
hóchst unwahrscheinhch behandelt.

Wie friiher ein Methamoglobin, konnte jetzt auch Oxyhamoglobin durch 1U0-n. 
HC1 gespalten werden, u. es wurde dabei ein Teil der HC1 durch die prosthet. Gruppe 
gebunden. D ie Analyse der durch A.-Aceton yom Globin getrennten Gruppe ergab, 
daB ein Gemisch von Chlorhamin u. Hydroxyhamin yorlag. Bei Einw. yon Diazo- 
methan erfolgte dann nur Dimethyherung des Hydroxyhiimins, wodurch es aber 
bereits unl. in Alkalien wurde, so daB Methylierung beider COOH-Gruppen anzunehmen 
ist. Auch durch Diazomethan kann das Oxyhamoglobin gespalten werden, wobei

H 3 C -C -C O
II > N H  

II. H 3 C - C H - C - C O  HI.

C----- CH2OII

CII— CH

HC

N  ||
4 > C - C - C H ,

100*
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yielleicht dcssen Reduktionswrkg. eine Rolle spielt. — Cholesterin diirfte zum Mol. 
des Hamoglobins gehoren, denn nach Aussehiitteln einer Blutkórperlsg. m it A., bis 
dieser keine Sterinrlc. mehr gab, Hitzekoagulation u. Darst. yon Hamin daraus mit 
A. u. H 2S 0 4 gab das erhaltene Hamin an A. wieder Cholesterin ab. —  Aus demselben 
Blute hergestellte Praparate von Oxy- u. Methamoglobin gaben dasselbe Eg.-Hamin, 
wahrend das Verf. m it CHjO-HjSO,, zwar auch aus beiden Priiparaten Dimethyl- 
haminc lieferte, die sich aber in Krystallform u. Verh. gegen N a2C 03-Lsg. untersehieden. 
(Chemie d. Zelle u. Gewebe 1 3 . 50— 79. Stuttgart, Techn. Hochsch.) S p i e g e l .

F rederick  W . H ey l und B ryant F u llerton , Chemische Unte.rsv.dmng des Ovarien- 
Rilckstandes. II. Alkoholunlosliches w id  wasserlosliche stickstoffhaltige Extraktiv- 
stoffe. (Vgl. auch Journ. Amer. Pharm. Assoc. 15. 16; C. 1 9 2 6 .1. 3556.) Durch Fallung 
des wss. Extraktes yon getrockneter, m it A. u. A. ausgezogener Ovarialsubstanz mittels 
Phosphorwolframsaure wurden 0,51%  einer bas. Fraktion, entsprechend 0,098%  
bas. N  erhalten. Etwa 10% hieryon entfallen auf Keraiin, 11% auf Purinderiw ., darunter 
Adenin, Harnsaure u. ein Korper GsHi N i0 2, 24% auf Arginin, kleinere Mengen auf 
H istidin, Kreatinin, Ł ysin , Isoleucin u. auf Stoffe, die die Diazork. geben. (Journ. 
Amer. Pharm. Assoc. 15. 549— 56. Kalamazos [Michigan].) R o j a h n .

E 6. T ie r p h y s io lo g ie .

P au l Trendelenburg, Weitere Versuclie uber den Gehalt des Liąuor cerebrospinalis 
an wirksamen Substanzen des Hypophysenhinlerlappens. Die Verss. an Froschen sprechen 
fur ein Obertreten auch der melanophorenwirksamen Substanz des Hypophysenhinter- 
lappens in  den Liąuor cerebrospinalis. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 114. 255— 61. 
Freiburg i. Br., Pharmakol. Inst.) G e s e n i u s .

H. B. van  D ykę, Die Verteilung der wirksamen Stoffe der Hypophyse auf die 
verschiedenen Teile dersdben. Eine verlustlos arbcitende Extraktionsmethode gestattet, 
die Verteilung der wirksamen Bestandteile auf die mkr. kontrollierten Hypophysen- 
abschnitte zu untersuchen. D ie Pars neuralis ist reich an uteruserregender, blutdruck- 
steigernder u. antidiuret., die Pars intermedia dagegen besonders an melanophoren- 
expandierender Substanz. Fettsaurevermehrung der Leber nach Pitoi<ri?ieinspritzung 
lieB sich m it Ausziigen aus der Pars intermedia oder neuralis nicht beobachten. (Arcli. 
f. exp. Pathol. u. Pharmak. 114. 262— 74. Freiburg i. Br., Pharmakol. Inst.) G e s .

Chubyung Pak, Der Gehalt des Hypophysenhinlerlappens an uteruserregender 
Substanz unter verscliiedenen Bedingungen. Hg- u. Diptherietoxinvergiftung yermindern 
die uteruserregende Substanz der Rattenhypophyse haufig sehr stark, wahrend farad. 
Reizung der Halssympathici sie steigert. As- Vergiftung u. Bóntgenstrahlen sind wirkungs- 
los, ebenso Schilddrusenexstirpation u. CO-Vergiftung. Schilddriisenfutterung fiihrt 
zu einer Verminderung an uteruserregender Substanz. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 
114. 354— 61. Freiburg i. Br., Pharmakol. Inst.) G e s e n i u s .

J . B . Collip und E . P . Clark, Zur Frage der Beziehung zwischen Guanidin und 
Paratliyreoidtetanie. D ie Verfolgung des Rest-N-Gehalts u. Harnstoffgehalts im Blut bei 
Hunden, die thyreoparathyreoidektomiert wurden oder denen Guanidin, Methyl- 
guanidin oder Dimethylguanidin  appliziert wurde, spricht nicht fur die Guanidin- 
theorie der Parathyreoidtetanie. (Journ. Biol. Chem. 67. 679— 87. Edmonton, Alberta, 
Canada, Dep. of Biochem. uniy.) OPPENHEIMER.

A .T ournade und M. Ckabrol, Uber die Adrenalinsekretion, wie sie durch mtravetwse 
Nicotininjekticm verursacht wird; der Anteil der Hyperadrenalinamie bei der Nicotin- 
apnoe. Analyse der Blutdruck- u. Atmungskurye bei den m it Nebennieren- u. Jugu- 
larisyene anastomosierten Hunden nach Nicotininjektion. D ie Erscheinungen sind 
komplexer Natur u. setzen sich zusammen aus der unmittclbaren Nicotineinw. u. 
der durch diese bewirkten Adrenalinaussehuttung. (C. r. soc. de biologie 94. 1002—04. 
Alger, Lab. de physiol.) OPPENHEIMER.
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A. Tournade, M. Chabrol und J. Malmejac, U ber den Mechanismus der Nicotin- 
Chloroform-Synkope. E s wird vermutet, daB bei dem plotzlichen Herztod nach Nicotin- 
injektion chloroformierter Tiere die Adrenalinhypersekretion eine bedeutende Rolle 
spielt. (Vgl. vorst. Ref.) Verss. an Anastomosehunden. (C. r. soc. de biologie 94. 
1005— 07. Alger, Labor. de physiol.) O p p e n h e i m e r .

E. Bardier und A. Stillmunkes, Adrenalin-Chloroform-Synkope und Vergiftungen
(Viper- und Skorpiongifte). W ie das Skorpiongift die Adrenalin-Chlf.-Synkope ver- 
hindert (C. r. soc. de biologie 88. 559; C. 1923. III. 1243) so hebt auch das Vipergift 
die Synkope auf, obwohl zwischen beiden Giften sonst prinzipielle Unterschiede be- 
stehen. (C. r. soc. de biologie 94. 1063— 64. Toulouse, Labor. de pathol. gen. et exper. 
de la Fac. de med.) O p p e n h e i m e r .

J. E. Abelous und R. Delas, Inaktivierung des Adrenalins durch Formól, das im  
normalen B lut in  einer Menge vorhanden ist, die geniigt, um das von den Nebennieren 
secernierte Adrenalin zu hiaktimercn. Das B lut der Vena cava yerschiedener Tiere 
enthalt Formaldehyd in Konzz. bis zu 1: 1 X 10s; da Adrenalin die gleicheK onz. kaum  
iibersteigt u. in yitro Verss. die Inaktivierung viel stiirkerer Adrenalinlsg. durch 
schwachere Formollsgg. zeigen, ware die haufig bestatigte Tatsaehe, daB das Neben- 
nierenadrenalin im Blut unwirksam ist, begriindet. (C. r. soc. de biologie 94. 999 
bis 1001.) O p p e n h e i m e r .

A. D. Barbour, Die Frage der WecJiselwirkung von Insulin, Muskelgewebe und
Glucose. Beim Zusammenbringen von Insulin u. Glucose in Ggw. von Ratten-, Kaninchen- 
Hunde- oder Meerschweinchenmuskulatur konnte keine Anderung der Rotation des 
Zuckers (im Gegensatz zu L u n d s g a r d  u . H o l e Me l l  (Journ. Biol. Chem. 62. 453;
C. 1925. I . 2580), ebeńso keine Anderung im Reduktionsvermogen festgestellt werden. 
Auch die Angaben von S l o s s e  (C. r. soc. de biologio 89. 98; C. 1924. I. 73) von der 
Rotationsverminderung in einer Insulin-Glucosemischung werden nicht bestatigt. 
(Journ. Biol. Chem. 67- 53—58. Toronto, Depart. of biochem. Univ.) Op p e n h e i m e r .

Albert A. Epstein, Die JReaktivierung inaktivierten Insulins in  viiro und in  vivo. 
(Vgl. auch Ber. ges. Physiol. 32. 369; C. 1926. I. 1590.) Zusatz von Pepsin, Safranin 
u. Kryogenin (m-Benzaminosemicarbazid) kann durch Trypsin inaktiviertes Insulin 
(Trypsulin) aktm eren, d. li. aus seiner Bindung an Trypsin in wirksamer Form ab- 
spalten. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a med. 22. 422— 23. 1925; Ber. ges. Physiol. 33. 
91— 92. New York, Laborat. of physiol. ehem. pathol. dep. U t. Sinai hosp. Ref. 
L a q u e r .) . O p p e n h e i m e r .

Jean La Barre, Uber die Ursachen der durch intravenose Histamininjektion be- 
dingten Hyperglykamie. (Vgl. auch C. r. soc. de biologie 94. 779; C. 1926. I. 3407.) 
Der Blutzuckeranstieg nach Histamineinspritzung geht einher m it einer Glykogen- 
verminderung in der Leber. Beide Erscheinungen kónncn durch vorangehende Atro- 
pinisierung aufgehoben werden. Es spricht dies fiir eine durch Vaguserregunghervor- 
gerufene Becinflussung des Zuckerstoffweehsels. (C. r. soc. de biologie 94. 1021— 23. 
Briissel, Inst. d. therap.) Op p e n h e i m e r .

L. Brull und P. Spehł, Der Zucker der Blutkorperchen. D ie Blutkorperchen von 
Mensch u. Pferd enthalten Glucose in  wechselndcn, aber nicht zu yernachlassigenden 
Mengen. (C. r. soc. de. biologie 94.1039— 40. Briissel, Fondat. Reine Elisabeth Hópital 
Brugmann.) O p p e n h e i m e r .

F. Konrich, tJbcr die Wirkung parenteral zugefiihrłen Staubes auf das Blutbild.
Da eingeatmeter Bleistauh durch die Nieren, K alk  durch den Dickdarm ausgeschieden 
werden, halt Vf. auch ein Losen u. eine Ausscheidung yon Kieselsaure auf Grund seiner 
Befunde fiir moglieh. Der parenteral einyerleibte Staub iibt eine Fernwrkg. aus, die 
sich bei Aufnahme von Sand im Auftreten basophiler Tiipfelung der Erythrocyten  
(Regenerationserscheinung seitens des Knoehenmarkes) ahnlieh wie bei der Blei- 
yergiftung auBert. (Arbb. a. d. Reichsgesundheitsamt 57- 122— 35.) G e s e n i u s .
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L. V. Heilbrunn, Untersuchungen Uber lcunstliche Parthenogenese. V. D ie anomale 
Wirkwngsweise von Mercurićhlorid. Nachdem Vf. in friiheren Arbeiten nachgewiesen 
liatte, daB das Abheben der Furchungsmembran bei Seeigeleiem durch Verringerung 
der Oberflachenspannung des Eies zustandekommt, sucht er die Tatsache, daB auch 
HgCl2, von dem keine solche Wrkg. auf die Oberflachenspannung anzunehmen ist, 
die Membran zur Ausbildung bringt, auf Grund yon Verss. unter yerschiedenen B e
dingungen, folgendermaBen zu dcuten: Das HgCl2 geht m it der Gallertschicht der Eier 
eine Verb. ein, bei der Cl2 frei wird, u. dieses setzt die Oberflachenspannung lierab. 
-Diese Deutung erklart allerdings nicht, warum auch H g(N 03)2 in  gleichem Sinne 
wirkt. (Biol. Buli. 49. 241— 49. 1925; Ber. ges. Physiol. 35. 239. Ref. K r ó NING.) Sp.

H. C. Sherman und E. J. Quinn, Der Phosphorgehalt des Kórpers in  Beziehung 
zu Alter, Wachstum und Nahrung. (Vgl. auch Journ. Biol. Chem. 64. 429; C. 1925. II. 
1999.) Unterss. an der weiBen R atte, die ihr Geburtsgewicht um das 70-fache, den 
P-Gehalt um das 150-fache u. den Ca-Gehalt um das 340-fache des Geburtsstandards 
im Lauf der Entw. vervielfachen muB. (Journ. Biol. Chem. 67- 667— 77. N ew  York, 
Dep. of Chem., Columbia uniy.) O p p e n h e i m e r .

Ralph Hoagland und George G. Snider, Der Nahrwert von Eiweip in  will- 
kiirlichen Muskeln, Herz, Leber, Niere von Homvieh, Schaf und Schwein. Futterungs- 
verss. m it jungen Albinoratten erweisen die Gleichwertigkeit der genannten Nahrungs- 
mittel. (Journ. Agricult. Research 32. 1025— 40. U . St. Dep. of Agric.) T r e n e l .

Stanley G. Willimott und Frank Wokes, Uber den Vitamingelicdt von Tinct. 
limonis fort., B. P . C. (Vgl. S. 908.) Vff. stellen durch Tierverss. fest, daB die aus 
der obersten Schalenschicht der Orangen gewonnene Tinktur wenig A - u. C-Vitamin, 
wohl aber reichlich B-V itam in  enthalt, wahrend das Fruehtfleisch Trager des C-Vita- 
m ins ist. (Pharmacentieal Journ. 117. 184— 86.) R o j a h n .

Erich Muller und H. Steudel, Beitrage zur Kennlnis des Sduglingsstoffwechsels.
H . Steudel und J. Ellinghaus, II . Mitt. Uber die Aminosaurefraktion des normalen 
SduglingsJiarns. D ie Aminosaurefraktion des Harns u. die Benzocsauro nimmt nach 
Futterung m it Benzoesaure um einen gewissen Betrag zu. Aus den im Stoffwechsel- 
vers. sich ergebenden W erten der n. u. Futterungsperiode wird auf Grund rechner. 
Uberlegungen geschlossen, daB ca. 19% des N  der Ajninosaurefraktion beim Sśiugling 
ais Glykokoll-N anzusprechen sind. (Archiy f . Kinderheilkunde 77- 7 Seiten. Sep.) O p p .

Erich Muller und H. Steudel, Beitrage zur Kenntnis des Sduglingsstoffwechsels.
H. Steudel und J. Ellinghaus, III. Mitt. (II. vgl. yorst. Ref.) Uber die Harnsaure- 
ausscheidung des normalen Sauglings. Sauglinge erhalten im Stoffwechselvers. zu der 
n. Nahrung Guaninsulfat, Adeninsulfat u. gwanylsaures N a. 20—25% der yerfutterten 
Purinbasen lassen sich ais Mehrausscheidung yon Harnsaure-N nachweisen. Daran 
anschlieBendc physiolog. u. rechner. Uberlcgungen stutzen die Annahme, daB dic 
Harnsaure im Harn normalerweise, wie die „endogene Harnsaure“ beim E rw achsenen  
ihren Ursprung den Purinbasen yerdankt, die m it den Verdauungssaften sich in den 
Darmkanal ergieBen. (Arch. f. Kinderheilkunde 78. 11 Seiten. Sep.) OPPENHEIMER.

A. Buschke und Bruno Peiser, Thcdliumalopecie und Sinneshaare. Beitrag 
zur Frage des Wirkungsmechanismus des Thalliums. Fur dio endokrin-sympath. Natur 
der Thalliumalopecie spricht der Befund der Vff., daB die vom Sympathicus inner- 
yierten Haare bei der Thalliumalopecie ausfallen, wahrend die unter dem EinfluB der 
Nerven des cerebrospinalen Nervensystem s stehenden Sinneshaare der Tiere (Ratten) 
stets erhalten bleiben. Entsprechend der zentralen Angriffsweise des T l weist das 
Hautorgan selbst keine nennenswerte Veranderung auf. Gegen irgendwelche schwerere 
Stórungen am Follikelapp. selbst spricht schon der Umstand, daB bei Unterbrechung 
der Tl-Zufuhr der Haarwuchs bei den Tiercn sofort wieder einsetzt u. meist sogar recht 
schnell zu einem besonders dichten u. schonen Haarkleid fuhrt. Diese Tatsache weist 
auf eine rein funktionelle Storung hin. D ie zur Erzielung einer Thalliumalopecie bei
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R atten erforderliohen Dosen sind homoopath. klein. Mit Thallium aoetioum in  der 
homoopath. Verreibung D  3, taglich 2 Tabletten in W. gel. dem Futter beigemengt, 
wurde in sebr kurzer Zeit Alopeoie herbeigefiibrt. E s wurde festgestellt, daB 2 Tabletten 
(Herst. WlLLMAR S c h w a b e , Leipzig) rund 0,1 mg Thallium acełic. enthielten. (Klin. 
Wchschr. 5. 977— 79. Berlin, Rudolf Virchow-Krankenh.) F r a n k ,

E. Rost und A. Braun, Zur Pharmakologie der niederen Glieder der einicertigen 
aliphatischen Alkohole. Dio Starkę der Narkose nim mt m it steigendem Mol.-Gew. vom  
Methyl- bis zum Butylalkohól zu. Auch beim Tier lieB sich die Giftigkeit des CH3OH 
fiir das Auge nachweisen u. m it der B. von Ameisensaure in Beziehung bringen. Beim  
Menschen scheinen groBe indiyiduelle Unterschiede zu bestehen in  der Fahigkeit, den 
CH3OH im Stoffwechsel zu yerarbeiten. Er wirkt auch in  rcinsten Praparaten narkot. 
u. giftig. Die Propylalkohole sind pharmakolog. starker wirksam ais Athylalkohol, 
der n-Propylalkohol ubertrifft hierbei den i- Propylalkohol. D ie Butylalkohole lassen 
sich wegen ihrer abweichenden physikal.-chem. Eigensehaften nur vereinzelt zum Ver- 
gleich heranziehen. (Arbb. a. d. Reichsgesundheitsamt 57- 580— 97.) G e s e n i u s .

E. Rost und A. Braun, Zur Pharmakologie des Paraphenetolcarbamids, Dulcin. 
Dulcin zeigt neben zentraler Wrkg. eine schwache Blutfarbstoffwrkg., besonders bei 
jungen u. leichten Tiercn. Im Organismus wird bei groBeren Dosen aus dem Dulcin 
Paraaminophenol freigemacht. Mengen von 0,3— 0,5 g ais gelegentliche iiber don 
Tag verteilte Dosis sind fiir die Menschen unschadlich. (Arbb. a. d. Reichsgesundheits
am t 57- 212— 20.) G e s e n i u s .

Karl Junkmann und Wilhelm Stross, Lahmt das Coffein die Endigungen sym - 
■jMthischer Nerven1 Die Wrkg. des Coffeins steht in keinem bestimmten Zusammen- 
hang zu den InnervationsverhaItnissen der Organe bezw. ihrer Funktionen. Auf den 
Blutzuckerspiegel wirken Coffein u. Adrenalin gleichartig. Fordernde Wrkgg. des 
Sympathikus bezw. des Adrenalina wurden durch Coffein antagonist. beeinfluBt, hierbei 
wurde auch die Erregbarkeit gegen andere fordernde Reize herabgesetzt. Hemmende 
(uterus) u. mobilisierende (Zucker) Wrkgg. von Adrenalin u. Coffein addierten einander. 
Yon den Coffeinwrkgg. tritt die GefaBerschlaffung am deutlichsten hervor. Auch m it 
Theobromin, Theophyllin u. Trimethylhamsaure wurden Verss. angestellt. Der Angriffs- 
punkt der studierten Coffeinwrkgg. liegt yermutlich im Erfolgsorgan. (Arch. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 114. 288— 312. Prag, Dtsch. Univ.) G e s e n i u s .

A. Rizzolo und A. A. Chauchard, Quantitałive Studie iiber die Wirkung von 
Morphin auf die H im rinde. Die Injektion yon Morphin setzt die Reizbarkeit der Hirn- 
rinde zeitlich merklich herab, stabilisiert sie u. bringt individuelle Abweichungen zum 
Verschwinden. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 183. 148— 50.) G e s e n i u s .

Mario Mancini, Zur Pharmakologie der Nierennerven. III. Mitt. tfber die Wirkung 
von Pilocarpin und Atropin auf die Zuckerausscheidwng der isolierten Froschnieren. 
Pilocarpin  steigert die Zuckerausscheidung durch die Froschniere, Atropin  setzt sie 
herab, beide Stoffe heben ihre Wrkg. gegenseitig auf. D ie Wrkg. is t aufzufassen ais 
eine Beeinflussung der Ruekresorption des Zuckers aus dem Glomerulusurin in dem 
von der Pfortader yersorgten Tubulusanteil. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 114. 
275— 87. Heidelberg, Pharmakol. Inst.) Ge s e n i u s .

G. G. Colin, Studie iiber die antidiabetischen Eigensehaften von Tecoma mollis. 
Vorlaufige Mitteilung. Vf. stellt klin. Verss. m it einem E strakt der Blatter von Tecoma 
mollis („ Tronadora“ ) an u. findet, daB der Blutzuckerspiegel durch subcutane Injektion 
von 1 ccm des E straktes nach 2 Stdn. bis zu 39,3%  gesenkt wird. (Journ. Amer. 
Pharm. Assoc. 15. 556— 60.) R o j a h n .

Gabriel Petit und Regine Perlis, Narleose durch Allylisopropylbarbitursdure- 
diathylamin beim Rund. Verss. m it dem Diathylaminsalz der Diathyl-, D iattyl u. 
Allylisopropylbarbitursaure u. einer Mischung der beiden ersten ergaben, daB nur das
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Allylisopropylbarbituraurcdiathylamin eine brauclibare Narkose beim Hunde gibt. 
(C. r. soc. de. biologie 94. 978—79.) O p p e n h e i m e r .

S. Loewe und H. Muischnek, Uber Kombinationsuńrkungen. I. Mitt. Hilfs- 
m ittd  der Fragestellung. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 114. 313— 26. Tortu-Dorpat, 
U n iv .) G e s e n i u s .

E. Kaer und S. Loewe, Uber Kombinationswirkungen. II . Mitt. Wirkungen 
von Didthylbarbitursdure-Pyramidongemischen. (I. vgl. vorst. Ref.) Ais Kombinations- 
wrkg. bei gleiclizeitiger oraler Verabreichung ergibt sieli ein synimetr., relativer Anta- 
gonismus; fiir narkot. auf das Veronal entfallende Teilwrkgg. findet sich eine antagonist., 
fiir erregende vom Pyramidon abzuleitende Teilwrkgg. hingegen eine starkę, synergist. 
Variation. (Arcli. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 114. 327— 38.) Ge s e n i u s .

E. Kaer und s. Loewe, Uber Kombinationswirkungen. III. Mitt. Die Wirkungs- 
variationen in  Yeronal-Antipyringemischen. (II. vgl. vorst. Ref.) D ie gem einsam e 
todliche Wrkg. der Kombination Veronal-Antipyrin erfahrt einen paT tiellen  Antagonis- 
mus Tom Variationsgrad 0,37. In allen Misehwrkgg. stehen sich Antipyrin u. Pyramidon 
sehr nahe, doch bleibt die A n tip y rin k o m b in a tio n  hinter der Pyramidon-Veronal- 
miscliung zuriick. D ie Antipyrinkombination bringt eine von keiner der beiden Sub- 
stanzen fur sich erzeugte Erregungswrkg. in Form yon Sehreikrampfen hervor. (Arch. 
f. exp. Pathol. u. Pharmak. 114. 339— 47.) G e s e n i u s .

Erich Leschke, Klinische Erfahrungen m it einem neuen Analgeticum Dormalgin. 
Dormalgin, eine Kombination des sekundaren Butylbrompropenylmalonylureids mit 
Pyramidon (Herst. I. D. R i e d e l , Berlin) bewahrte sich ais Analgetikum ohne Kumu- 
lation, Neben- u. Nachwrkgg. (Klin. Wclischr. 5. 1014— 15. Berlin, Charitó.) F r a n k .

Philalethes Kuhn, Weitere Mitteilungen iiber die Wirkungen der wrschiedenen 
parenteralen Einverleibungsarien lóslicher Antimonscdze bei der Durineinfektion der M aus. 
D a Slibenyl nur bei subcutaner Amvendung Durinemause heilt, seheint es, daB es 
ebenso wie Tartarus stibiatus, Heyden 288, Stibosan u. Antimosan  bei subcutaner 
Applikation besser wirkt. Eine starkere Giftwrkg. auf die Mause selbst —  wie z. B. 
bei Wismutverbb. — ist m it dieser Anwendungsart nicht yerbundcn. (Arbb. a. d. 
Reichsgesundheitsamt 57 . 733— 45.) G e s e n i u s .

E. Vogt, Uber die konstitulionell bedingie Form der spastischen Dysmenorrhoe 
und ihre Behandlung m it Novoprotin. Die spast. Dysmenorrhoe ist nicht in jedem Falle 
ein lokales, auf den Uterus beschranktes Leiden, sie kann auch durch die Eigenart der 
Konst. bedingt sein. Der durch die erhóhtc Erregbarkeit des Sympatliikus hervor- 
gerufene Uteruskrampf wird durch intravenose Zufuhr von Novoprotin gel. u. die Be- 
schwerden werden beseitigt. Versager der Novoprotintherapie deuten auf eine psycho- 
gene Natur der spast. Dysmenorrhoe. (Klin. Wchsehr. 5. 986— 88. Tiibingen, 
Univ.) F r a n k .

Yoshio Miura, Der Einfhif} der Płacenia- und Ovariumlipoide auf die Oiflemp- 
findlichkeit des Uterus. Jungę, m it Placenta-, Ovarium- oder Corpus luteum-Lipoiden 
yorbehandelte Kaninchenutcri reagierten auf Hypophysenauszug, Adrenalin, Pilo- 
carpin, N icotin, BaCl2 u. A tropin  viel starker ais die nicht yorbehandelter Kontroll- 
tiere. Bei jungen Katzen bewirkte die Lipoidyorbeliandlung keine Umkelir derAdrenalin- 
wrkg. von Hemmung zur Erregung. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 114. 348— 53. 
Freiburg i. Br., Pharmakol. Inst.) G e s e n i u s .

Hans Seel, Pharmakologische Uniersućhungen am isolierten Schweineiderus. 
Schwcineuteri von 6Monaten zeigen gegenuber den Uteri anderer Saugetiere bei Atropin* 
gabe Tonusschwiiche bis zur Lahmung; besonders nach Sensibilisierung durch Giftc 
der Pilocarpingmyj>e. Altere Organe zeigen anderes Verh. Adrenalin  bewirkt z u n ach st 
Hemmung, dann Tonussteigerung u. schlieBlich Lahmung. Das Verh. gegen Substanzen 
der Mutterkorngruppe is t ahnlich wie beim Meerschweinehen. Der Sehweineuterus
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wird ais Versuchsobjekt zur Auswertung von Uterusmitteln empfohlen. (Arch. f. exp. 
Pathol. u. Pharmak. 114. 362— 75. Wiirzburg, Pliarmakol. Inst.) G e s e n i u s .

Kareł Svehla, D ie Beziehungen zwischen der Oherflachenspannung des Blutserums 
und seinem CalciumgehaU bei Gardnom. Beide werden herabgesetzt. Der Verminderung 
scheint eine unmittelbare Beziehung zugrunde zu liegen. {C. r. soc. de biologie 94. 
980— 81. Prag, Inst. biolog, u. II. chir. Klin. (tschech.) O p p e n h e i m e r .

— , D ie Beliandlung von Carcinomen m it Bleipraparaten. Bericht iiber eine 
Debatte in der med. Gesellschaft in London iiber die Bedeutung der von B l a ir  B e l l  
empfohlenen Verwendung von Pb-Praparaten bei der Beliandlung von Carcinomen. 
(Brit. Medical Journal 1926. 568— 72.) F r a n k .

G. Sensi und M. Revello, U ber die Bildung von Blau- und Rhodanwasserstoff- 
saure im  tierisćhen Organismus durch den Einflu/3 der Fdulnis. Vff. konnten durch ihre 
Verss. eindeutig nachweisen, daB sich bei der Faulnis tier. Organe (Nieren, Leber, Herz, 
Lunge) schon nach einigen Tagen HCN bildet, welche sich im weiteren Verlauf m it 
Faulnis-H2S zu HCNS yerbindet, so daB der HCN-Gehalt bald auf Kosten des HCNS- 
Gehaltes versclnvindct. Der Hoehstgehalt an HCN berechnet aus bestimmter HCNS 
aus 40 g Substanz betrug 1,58— 2,94 mg. (Annali Chim. Appl. 16. 206— 11. 
Genua.) G r im m e .

F. Pharmazie. Desinfektion.
Frank Wokes, Die Anziehung von aimosphdrischer Feuchtigkeit durch die standar- 

disierten Trockenezlrakte der britischen Pharmakopoe. E s wird der W .-Gehalt von 
Extrakten, die 1. in offenen, 2. in yerkorkten Flaschen u. 3. im Exsikkator iiber CaCl2 
aufgehoben wurden, bestimmt. Die am leichtestcn W. anziehenden Extrakte sind 
die von Belladonna u. Hyoscyamus, die am wenigsten leicht die von Opium  u. N ux  
vomica. Es ware die Verwendung von Estrakten vorzuschreiben, die 2 Monate iiber 
CaCl2 aufgehoben wurden. (Pharmaceutical Journ. 117. 187— 89.) R o j a h n .

R. R. Bennett und G. Middleton, Die Fdrbung von Tinctura Cardamomi com- 
posiia. D ie Farbung liangt ab von pn u. von der Ggw. von Cu", Fe" oder Zn". Bei 
der Aufbewahrung findet keine Farbverminderung, es sei denn durch Ausscheidung 
eines bas. Prazipitats oder durch Oxydation des Farbstoffs einer alkal. Tinktur durch 
Luftsaucrstoff, statt. (Pharmaceutical Journ. 117. 173— 75. Pharmaceutical Research 
Laboratory of the British Drug Houses, Ltd.) R o j a h n .

Arnold J. Gelarie und F. R. Greenbaum, Chaidmoogradl und seine Verseifung. 
13 ccm Ol werden durch 40 ccm 10%ig. alkoh. NaOH-Lsg. in wenigen M n. k. ver- 
seift, wahrend durch wss. NaOH auch li. nur unvollstandige Verseifung erfolgt. Nach  
Abdest. des A., Aufnehmen in W. (zu 100 ccm), Zusatz von 2 ccm konz. HC1 u. Verd. 
mit 37 ccm W . wird eine intramuskular injizierbarc Lsg. m it 0,8%  NaCl erhalten. 
(Amcr. Journ. Pharm. 98- 411— 14. Philadelphia.) R o j a h n .

Ludwig Kroeber, Sludienergebnisse einer Reihe von Fluidextrakten aus heimisclien 
Arzneipflanzen. Extractum Alchemillae m lgaris fluidum  (Frauenmanlelfluidextrakl). 
Verdrangungsfl. 3 Teile A. u. 7 Teile W ., D .19 1,103, Extrakt (Trockenriickstand) 
24,8%, Asche, 1,8%, in verd. HC1 1. Extrakt klart sich schwer, Sediment unl. in  
Laugen u. Sauren. Aromat. Geruch des dunkelrubinroten E straktes erinnert an 
Secale. Geschmack zuniiehst salzig, aromat.-bittersiiB, dann herbadstringierend. 
Durch W. erfolgt Nd., nicht wieder 1. in Laugen u. Sauren. Beim Schutteln der wss. 
Lsg. starker bestandiger Schaum. Durch A. zah-harziger Nd. FeCl3 tintiger blaugriiner 
Nd. Mit Lugolscher Lsg. Triibung. Mit Fehling li. Rk. Bleiacetat: braungelber Nd. 
Enthalt kein Saponin. (Pharm. Zentralhalle 67. 498— 500. Miinchen-Schwabing.) R o.

Kenneth Bullock, Die chemischen Beslandteile des „Oleo-Resins“ w id  der Fett- 
sloffe der indischen Baldriamnirzel. Das durch W.-Dampfdest. erhaltene Ol enthalt
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hauptsachlich ein Sesguiterpen, geringe Mengen eines Sesquiierpenalkohols, ferner 
Baldrian- u. Ameisetisaure, Stearinsaure u. Palmitinsaure, neben wenig einer ungesatt. 
Saure der Olsaurereihe. Der PAe.-Extrakt der Wurzel enthalt auCerdem noch Arachin- 
sdure, Hentriakontan, neutrale u. saure Harzsloffe, Linol- u. Linolensdure. (Phar- 
maceutical Journ. 117. 152— 57. Manchester, Victoria University.) R o j a h n .

F. Wratschko, Methoden der technischen Arzneimittelherstellung. II . Die Fabrikation 
der Opiumalkaloide und ihrer wichiigsten Derivate. ( I . vg l. S. 790.) R ein ig u n g  de3 
JRohkodeins, Darst. von Athylmorpliin. (Pharm. Presse 31. 251— 53.) R o j a h n .

C. Massatsch, Organisches oder anorganisches Eisen  ? Vf. tritt der immer wieder 
in der Fachlitcratur auftretenden Auffassung entgegen, daB das Fe in medizin. Pra- 
paraten, wie z. B. in Ferratin, Somatose, Eisentropon u. Lig. Ferri albuminati desbalb 
besonders wirksam sei, weil es nicht in anorgan. Bindung (ionogen), sondern in organ. 
vorliege. Yf. stellt durch Verss. fest, daB das Fe in  obigen Praparaten nicht ais EiweiB- 
Fe-Verb. yorliegen kann. Es handelt sich yielmehr um feindisperses, auf einer porosen 
Unterlage niedergeschlagenes Fe-Oxydhydrat. Bei der Pepsinverdauung werden 
aus einem unl. EiseneiweiBkomplex (Eisentropon) pro Stde. etwa 4,5— 6,5°/0 Fo 
herausgeldst. Die Fe-Abgabe ist eine reine Siiurefunktion des Magensaftes u. ver- 
lauft neben dem Verdauungsvorgang, ohne von diesem beeinfluBt zu werden. Am 
SchluB des Vers. ist das gesamte Fe, andererseits aber auch das EiweiB fast voll- 
standig gel. (Pharm. Ztg. 71. 988— 90. Charlottenburg.) R o j a h n .

— , Neue Heilmittel. Akurogen (O r g a n o - th e r a p e u t is c h e s  L a b o r a t o r i u m  
Dr. J a k u b so n , Charlottenburg, Fritschestr. 38) laut Angabe aus tier. Extrakten  
m it lokaler Im m unitat gegen Tuberkulose, Allylsulfid, Thiosinamin u. anderen nicht 
bezeichneten Stoffen, Gelatine ais Konstituens. — Anastlieform  (Dr. R i t s e r t ,  Frank
furt a. M.), jodphenolsulfosaures Salz des p-Aminobenzoesaureesters. F . 225°. Des- 
infizierendes Anasthetikum. Gut sterilisierbar. In Form von 10%ig. Salben bei 
schmerzenden Wunden, Yerbrennungen u. dgl. —  Acidól, ist Betainchlorhydrat, an 
Stelle von HC1 bei mangelndcr Magenaciditilt. Auch im Gemisch m it Pepsin ais 
Acidolpepsin  im Handel. —  Cholebalin ( C a s e l la  u. Co., Frankfurt a. M.) enthalt 
Trypaflavin, Papaverin. hydrochloric., Podophyllin. u. Ol. Menthae pip. Schmerz- 
stillend, galletreibend, desinfizierend auf Galie- u. Darminhalt wirkend, entziindungs- 
widrig ti. stuhlbefordernd ohne unangenehme Nebenwrkgg. —  Dormalginzapfchen 
(J . D. R ie d e l ,  A.-G., Berlin), nach folgender Vorschrift herzustellen: Ol. Cacao 
wird unter Zusatz von 15% Cera alba geschmolzen, nach Abkuhlung der M. auf etwa 
40° wird die entsprechende Menge fein zcrriebenes Dormalgin zugefugt. In  gekiihlte 
Formen gieBen. —  Jod-Dermamn  (Dr. R u d o l f  R e is s ,  Berlin NW ), gegen Lumbago, 
Ischias, chroń. Gelenkrheumatismus. —  Presojod, isoton. Jodlsg., die neben 0,035 
bis 0,04%  J  noch Na-, J-, Hypojodit- u. Jodationen enthalt. Durch schwache organ. 
Sauren, wie sie die meisten Mikroorganismen bilden, wird J  frei ohne Reizwrkg. Auch 
in Form von Tabletten ais Trockenpresojod im Handel. — Z ym arin  ( F a r b e n f a b r i k  
L e v e r k u s e n ) ,  ein Glycosid, das dem Strophanthin nahesteht, aus Apocynum can- 
nabinum (kanad. Hanf). Soli keine kumulative Wrkg. besitzen u. starkę Diurese 
b e w k e n . (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 66. 434— 35.) R o ja h n .

— , Neue Arzneimittel, Spezialitaten und Vorschriften. Benzocholeztrakt (Dr. F r e - 
SENIU S, H i r s c h a p o t h e k e ,  Frankfurt a. M.),  Rrebsmittel. —  Bismoterran 
(Dr. G e o r g  H e n n i n g , Berlin W. 35), weiBe voluminose Bi-Kieselsaureverb. mit 
46— 48% Bi20 3. Gegen Hyperaciditat des Magens. —  Eldoform (I. G. F a r b e n -  
i n d u s t r i e  A.-G., Leverkusen b. K oln), Hefeverb. der Gierbsaure. Antidiarrhoikum 
bei Diinn- u. Dickdarmkatarrhen, besonders in  der Kinderpraxis. —  Ferromrial 
( C h e m i s c h e  F a b r i k  E . M e r c k , Darm stadt), besteht aus Novarial m it Fe in 
Tablettenform. Fiir die Ovarialtherapie. —  Hamorrhfluid (Liąuor haemorrhoidalis 
nach Dr. T e OMMSDORF) (M u n ch en er  P h a r m a z e u t .  F a b r i k ,  Miinchen 25), ent-
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halt Alsol, Alum. pulv., Zinc. sulfur., Natr. perboric., Percolat. Arnicae et Hama- 
melidis u. Alkohol. —  Kohsal ( C h c m . - T c e h n i s c h e  G e s e l l s c h a f t ,  Miinohen- 
Pasing), Tabletten aus Fruchtsiiure u. Carbonat zu Kohlensaurebadem. —  Lićhensa 
( H a d e n s a - G e s e l l s c h a f t  m. b. H., ehem.-pharmaz. Fabrik, Berlin-Lichterfelde), 
Salbe aus reizloser Grundlage, einem Bleipraparat u. Anthrasol. Gegen nassende 
u. juckende Ekzeme akuten u. chronisehen Charakters. —  Mineralogen (C u ra ta
G. m. b. H., Berlin-Wilmersdorf, Prinzregentstr. 79), enthalt nach G r i e b e l  u . M i e r - 
MEISTER in % Ca-Lactat 31,4, Ca-Phosphat 34,3, NaBr 8,2, etwa 0,5 Bi, 5,0 S 0 3, 
Spuren S 0 2, S i0 2, Mg, EiweiB u. Starkę. Zur diatet. Tuberkulosebehandlung (ais 
NaCl-Ersatz). —  Novarial (C hem . F a b r i k  E . M e r c k , Darmstadt), aufgeschlossenes 
Ovarienpriiparat, 1. in W., in  Tablettenform. Fiir die Oyarialthcrapie. —  Phosphosilin 
(G o  d a  A.-G., Breslau 23), neue Bezeichnung fur Phosphosil (Liqu. Natr. phosphor. 
silić, comp.) Zur Bekampfung der Lungentuberkulose. —  Prolongal, nach H . M e h n e r  
ein dem Veronal ahnliches Mittel der Harnstoffreihe. Tabletten u. Ampullen. Sehlaf- 
mittel bei psychischen Erkrankungen u. in Kombination m it Hyoscin zur Darm- 
narkose. —  Salurheuma (C hem . F a b r i k  , , P e r o z o n “, Zwickau i. Sa.), seifefreie 
Menthol-Anasthesin-Salicylsauresalbe. Gegen rheumat. Erkrankimgen. —  Tolu- 
balsameztrakt ( S t a a t s i n s t i t u t  f. exp .  T h er a p . ,  Frankfurt a. M., Bezugsąuelle 
Dr. F r e s e n i u s , H i r s c h a p o t h e k e ,  Frankfurt a. M.), dient zur Meinicke-Triibungs- 
Bk. (M. T. R .). (Pharm. Zentralhalle 67- 488—89.) R o j a h n .

—, Spezialitaten, Sun and Moon Sacred Anointing Oil. (A. W. L o w r ie , Inc., 
Hartford), besteht aus verseifbarem Ol, Methylsalicylat u. wenig Pflanzenextrakt. 
Fiir auBerlichen u. innerlichen Gebrauch. —  Sun and Moon Sacred Oinlment (A. W. 
L o w r ie , Inc., Hartford), Vaseline m it wenig Pflanzenól m it Methylsalicylat ais 
aktive Substanz. Fiir Einreibungen. —  Nature's Vital Food (A. S. M an ie , Westerly, 
R. J.), wss. Lsg. von Pflanzenoxtrakten (in der Hauptsacho abfiilirende u. bittere 
Stoffe), aromatisiert m it Benzoesaure. Blutreinigungsmittel. —  Volta (Vo l t a  C o m 
p a n y  of  A m e r i c a ,  Inc., Philadelphia, PA.), in der Hauptsacho Mischung von S, 
Fe20 3 u. A120 3 m it wenig Methylsalicylat. —  Erbju-s ( E r b j u s  R e m e d y  Co., Bridge- 
port, Conn.), Lsg. von vegetabil. Abfiihrmitteln u. Bitterstoffen in  Glycerin u. W . —  
Br. Edward's Olive Tabletten ( 0 1 i v e  T a b l e t  Co., Columbus, Ohio), enthalten ais 
wirksame Bestandteile Aloe u. Ingwer. Ersatz fur Kalomel. —  Dakol (D a k o l  Co., 
New Hawen), Nasencream aus verseifbarem F ett m it Menthol u. Kreosot oder Gua- 
jacol. —  Ovelmo Blood Tonie and Restoratwe (O v e lm o  Co., Fort Wayne, Ind.), 
Tabletten aus F eS 0 4, N aH C 03, CaC03, MgC03, Zucker, Starkę, Spuren Emodin u. 
Pflanzenextrakt. —  Ovelmo Digestive Tabletten ( O v e l m o  Co., Fort Wajme, Ind.), 
Bestandteile N aH C 03, CaC03, MgC03, Starkę, Zucker, Holzkohle, Emodin u. Ver- 
dauungsfermente nachweisbar. —  Mineralwasser (L u i p p o l d  M i n o r a l  W a ter  Co., 
Bridgeport, Conn.), enthalt in der Hauptsache NaCl, MgCl2, CaCl2 mit Spuren anderer 
Mineralsalze. E in m it C 02 rersetztes naturliches Mineralwasser. (Rep. Conn. Agric. 
Exp. Stat. 48. 485— 89 Sep.) • G r im m e .

— , Spezialitaten und Oeheimmittel. Albugal (Chem.  F a b r i k  WiTTSTOCK
G. m. b. H., W ittstock a. d. Dosse), Dr. F ie d l e r s  EiweiBnahrung. Laut Angabe: 
MilcheiweiB etwa 35°/0, Kohlenhydrate, Salze. Sauglingsnahrung, Krankenkost, 
bei Schwachezustanden, zur Hebung der Stillfahigkeit. —  Asodin-Tabletten, B r. med. 
Wegeners Magcntdbletten ( A s o d i n w e r k e ,  Bad Salzungen), enthalten dem Aussehen 
nach Faulbaumrinde bezw. Extrakt daraus. Gegen verschiedene Storungen der 
Magentatigkeit. —  Bad Nauheimer Tee, auch Br. med. O. Burwinkels Tee ( C h e 
m i s c h e  F a b r i k  „ B a v a r i a “, Wurzburg), laut Aufdruck: Fol. Sennae, Fol. Melissae, 
Fol. Menth., Fruct. Foeniculi, Fruct. Anisi, Cort. Frangul., Herb. Ivae moschat. 
Bismagnat, B r. med. Burwinkels Verdauungspulver (Chem.  F a b r i k  „ B a v a r i a “, 
Wurzburg), laut Angabe: „Carbonat, Chlorid u. Salicylat von Bism. Magn. u. Isatr.,
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Atrop., Hyosciam (!), Dimethyl. anthrach. (!), foenic. capill.“ . Verdauungspulver. —  
Cholasa ( O r g a n o - t h e r a p e u t i s c h e  W erk e  G. m. b. H ., Osnabruolc), laut An- 
gabe aus organotropcm, ais Reizkorper wirkendem EiweiBspaltprod. 0,1, Magn. glyco- 
eholic. 3,0, Magn. olein. bas. 1,0, Hexamcthylentetramin, Natr. salicyl, ana 0,5, 
Podophyllin 0,2, 01. Menth. pip. 0,05, Extr. Hypophys. ex parte infundibul. 0,3 in 
30 Tabletten. Gegen Erkrankung des „gallebereitenden Organs“. —  Cliolegnostyl „L “ 
(G e h e  u . Co., A.-G., Dresden N . 6), 7% ig. Lsg. von Tetrachlorphenolphthalein-Na 
in Ampullen. Ais Diagnostikum auf Leberschiidigung intravenós injiziert. — Contra- 
stol (P a n e k  u . W o lf ,  Hamburg), bromhaltiges Ol, das zur Darst. der mannlichen 
Genitalwege u. zur Feststellung von Tubendurchgiingigkeit im Rontgenbilde dient. —  
Decorpa (Cl i cm.  F a b r i k  „ N o r g i n e “ Dr. ViCTOR S t e i n , AuBig a. E.), eingetrock- 
neter granulierter Pflanzenschleim, unverdaulich, m it Scbokolade iiberzogen, nimmt 
beim Quellen das zwanzigfache Volumen W. auf. B ew rk t Fiillung des Magens, 
unterdruckt Hungergcfiihl u. erlcichtert dadurcli die Innelialtung vorgeschriebener 
D iat. —  Diphtherie-Schutzmittel T . a. F. (Toxin-Antitoxin-Flocken in Suspension) 
nach H. Schmidt ( B e h r i n g w e r k e  Aktiengesellsch., Marburg a. L.,),  enthalt die 
Toxin-Antitoxin-Bindung in fester Form in physiolog. NaCl-Lsg. m it 0,5%  Phenol 
suspendiert. —  Erythroferran (Dr. W it t k o p  u. Co., Chem. Fabrik, Munster i. W.), 
Lsg. von As-Fe u. kolloid. Cu, m it 0,008 Fe u. 0,00075 Cu pro ccm. Subcutan an- 
zuwendendes Bluttonicum. —  Eukolesin ( C h e m i s c h e  F a b r i k  „ B a v a r i a “, 
Wiirzburg), laut Angabe: „01. Eukalypt., 01. Terebinth., Kreosot. Fagi, Menthol, 
Borvaselinseife in  hautdurchdringender Zus.“ . Gegen Lungentuberkulose u. Bronchien- 
erweiterung. —  Istogenlcapseln ( C h e m . - p h a r m a z e u t .  I n d u s t r i e  „ I s t “, Ham
burg 1), 20% ig. Lsg. von Kawa-Kawaharz in ostindischem Sandelholzol in Leim- 
kapseln zu 0,3 g Inhalt. Antigonorrhóikum. —  Loparerin  ( C h e m i s c h e  F a b r i k  
, , B a v a r i a “, Wiirzburg), enthalt Papaverin hydrochloric., Atropin, meth. nitr., 
Grindelia, Lobelia inflata u. Digitalis purpurea. Zur Behandlung asthm at., spast. 
u. stenokard. Zustande, bei Bronchialasthma u. krampfartiger Erkrankung der Luft- 
wege. —  „Loroco“ Handreinigungsmittel, „Loroco“ Kaliseife (L o u is  R lT Z  u. Co., 
Chem.-pharmazeut. Fabrik, Hamburg 8), enthalt neben Seife zur mechan. Loslsg. 
ais Lockerungs- u. Frottiermittel einen „Pflanzenzellstoff“ . —  Magnetan (H. B a e t - 
SCHAT, Berlin-Wilmersdorf), is t Ferrum lactieum. —  Mebromenl (H u go  S t e r N- 
BERG, Dresden 34), alkoh. Lsg. von Kampher, Sęnfdl u. Salicylsaure „in Verb. mit 
Tyren- u. Hormonextrakten“. Soli ais spasmolyt. Rheumatismusmittel „zur Be
handlung der mitgestórten endokrinen Funktion“ dienen. —  M daxm an-Spiritus 
(C a r l T o p f e r , K e r a m i n w e r k e ,  Seebenisch bei Leipzig), nach Angabe eine 
alkoh. Lsg. von Eugenol, Caryophyllen, Limonen, Dipenten, Linalylacetat u. Cineol. 
Soli ais pigmentbildendes Mittel zur Beseitigung blasser u. heller Hautstellen, die 
dam it bepinselt werden, bevor sie bestrahlt werden, dienen. Aueh in Salbenform 
ais M daxm an-Crem e. —  Mineraltabletten „Schering“ N r. I  (Chem.  F a b r i k  auf  
A k t i e n ,  vorm. E. S c h e r in g ,  Berlin N . 39), bestehen in der Hauptsache aus Na- 
Bisulfat (Nr. 1) u. aus Na-Dicarbonat (Nr. 2) m it Zusatzen, welche den anderen Be- 
standteilen des natiirlichen Karlsbader Wassers entsprcchen. (Apoth.-Ztg. 41. 832 
bis 833.) R o ja h n .

E. G. Bryant und John Spenee, N otiz iiber weiches Paraffin des Handels. 
D a der F . u. die Jodzahl bei Handelspriiparaten ( Vaselitie) sehr schwankt, sollte vor 
allem in Anbetracht dessen, dali die durch die hohe Jodzahl (bis zu 50!) erwiesenen 
ungesatt. Prodd. reagieren konnen, Grenzzahlen festgelegt werden. (Pharmaceutical 
Journ. 117. 196— 97.) R o j a h n .

J. Thomann, tjber DesinJektionsmiUel zur Desinfektion von Urin. Unters. u. 
Beurteilung der „Pissoirdłe": Lythol-Urinoirol, Lythoł-Pasta, Parafaecol, D isparit A 
u. B. (Pharm. Acta Helvetiae 1. 129— 32. Bern.) ROJAHN.
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Alfred Neumann, Gainfarn, Niederósterreich, Hersteilung von zur Injekłion  
geeigneten kolloidalen Lósungen, bei welchen die zur Verwendung kommenden wirk- 
samen Stoffe in Fetten, ó len  oder anderen in W. unl. Fil. gel. u. diese Lsgg. m it Emul- 
gierungsmitteln yermisclit werden, dad. gck., daB man dem fettsiiurehaltigen oder 
mit geringen Mengen Fettsiiure yersetzten Losungsm. ein mit Alkali versetztes Ver- 
diokungsmittel, wie Zuckersirup oder Glycerin, zumischt. —  Z. B . wird raffinierter 
Zucker mit dest. W. erwarmt u. 5 Min. gekocht, dann N aH C 03 unter Umscliwenken 
liinzugefiigt u. nach der Lsg. erkalten gelassen. Zu dem alkal. Zuckersirup setzt 
man in einer Reibschale 25°/0ig., m it 1— 3%  Olsaure vermisclites Campherol tropfen- 
weise unter standigem Reiben zu. Setzt man zu dem fast klaren, leiclit opalisierenden 
Prod. allmahlich unter weiterem Reiben dest. W. zu, so entstcht eino kolloidale, den 
Campher in sehr feiner Verteilung enthaltende Lsg., die fast unbegrenzt haltbar ist u. 
zur Verwendung fiir intravenose Injektionen geeignet ist. (Oe. P. 101032 vom 27/3.
1923, ausg. 25/9. -1925.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellsckait fiir Chemische Industrie in Basel, Basel (Schweiz), Hersteilung 
von physiologisch wirksamen Stoffen aus weiblichen innersekretorischen Organen in  
hochgereinigier Form, 1. dad. gek., daB man E strakte soleher Organe einer Alkali- 
bezw. Erdalkalibehandlung in solchen organ. Losungsmm. unterzieht, die Alkali- 
bezw. Erdalkaliseifen nicht auflosen. —  2. dad. gek., daB man dio zu verwendenden 
Alkalien oder Erdalkalien auf indifferenten Tragem verteilt. —  Das Verf. ermoglicht 
die leichte Entfernung von Fettsauren u. anderen sauren Stoffen aus den nach den 
ublichen Verff. erhaltlichen Organextrakten, die durch erhebliche Mengen soleher 
sauren Verbb. Terunreinigt sind. Man bringt entweder das zur Uberfiihrung der 
Fettsauren in unl. Seifen notige Alkali oder Erdalkali auf einen aus gepulverter Kohle 
oder Kieselgur bestehenden indifferenten Stoff auf u. beliandelt mit dem Pulver 
den in einem organ. Losungsm. gel. zu reinigendon Extrakt oder impragnicrt das 
Alkali- oder Erdalkalipulver mit dom Extrakt u. extrahiert alsdann m it einem  
Losungsm., in  dem dio Alkali- oder Erdalkaliseifen unl. sind. Z. B. wird Tierkohle 
mit einer wss.-alkoh. Lsg. von NaOH oder N a2C 03 versetzt u. der wss. A. wieder 
verdampft. Das alkal. Kohlepulver verreibt man dann unter Zusatz yon wenig A. 
mit einer Lsg. yon yorgereinigtem Placentaeztrakt. Nach Vertreiben des A. wird boi 
15° mit Aceton extrahiert u. das Aceton aus dem erhaltenen Auszug abdest. Man 
erhalt so ein kellcs Ol. —  Weitere Beispiele betreffen die Reinigung einer ath. Lsg. 
eines Ovarienextrakts m it Kohle, die m it Ca(OH)2 impragniert ist, wobei ein in den 
gebrauchlichen organ. Losungsmm. u. in fetten Olen 1., helles Ol erhalten wird, —  
sowie eines in A. gel. Extrakts aus Corpus luieum  mit Ca(OH)2. Nach Filtration  
der unl. Ca-Seifen wird der A. im Vakuum abgedampft, der Riickstand in PAe. gel., 
wodurch Spuren von Seifen, Ca(OH)2 u. andere Verunrcinigungen entfernt werden. 
Nach dcm Abdampfen des PAe. bleibt das gereinigtc Prod. ais helles, in organ. 
Losungsmm. u. fetten Olen 1. Ol zuruelc. (Schwz. P. 113 835 vom 5/12. 1924, ausg. 
16/2. 1926.) SCHOTTLANDER.

James Burmann, Genf, Schweiz, Hersteilung eines Heihnittels gegen Zucker- 
krankheit. Frisehe Driisen m it innerer oder auBerer Sekretion, yon gesimden Tieren 
stammend, wie Panlcreas oder Leber, werden asept. entnommen u. in sterilisierten 
Behaltem bei ca. 0° eingebracht, um sie vor Faulnis zu bewahren. Gegebenenfalls 
kann man den Driisen noch Spuren von Chlf., Fluoriden oder Toluol zusetzen. In  
diesen Behaltern werden sie von Gewobsteilen u. Fettstoffen befreit, m it physiolog. 
Serum u. ca. 1% des Gewichtes an HC1 yersetzt (die HC1 dient zur Umwandlung der 
in den Driisenzellen enthaltenen akt. Basen in 1. Salze), worauf man das Ganze, zwecks. 
Verhinderung der Oxydase- u. Peroxydasewrkg. in einer indifferenten Gasatmosphare, 
wie COa oder N 2, mechan. zerldeinert. Dann gibt man sterilisierten Sand hinzu, 
yermahlt die M. unter LuftausschluB bei 0° in einer schnellaufenden Miihle (3000 Um -
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drehungen in der Min.) u. preBt in einer Filterpresse die in der M. enthaltene FI. ab. 
D ie so erhaltene klare, schwach opalescierende FI. enthiilt die Gesamtmenge der 1. 
Fermenie, besonders der glylcolyt., wio der Hormone u. der Chlorhydrałe der akt. Basen 
der Driisen. Man unterwirft die FI. in Ggw. von stark wirkenden Entwasserungs- 
mitteln, wie H 2S 0 4 oder P20 5 einer schnellen Eintroeknung im Hochvakuum, wobei 
ein hornartiger, sehr kygroskop. Ruckstand erhalten wird. Zur Entfernung der 
letzten Spuren F ett wird der Ruckstand unter einer Schicht von reinem, wasser- 
freiem PAe. im Morser verrieben, vom PAe. abdekantiert u. im Vakuum abgedunstet. 
N ach dcm Trocknen im Vakuum in der K alte wird das Prod. in moglichst wenig steri- 
lisiertem W . gel. u. die sirupóse Lsg. unter sehr schneller mechan. Bewegung tropfen- 
weise in auf 0° abgekiihlten absol. A. eingetragen, wobei zwischen Lsg. u. A. eine 
unbekannte chem. Rk. eintritt u. ein zartes Pulver ausfallt. Man liiBt die FI. einige 
Zeit stehen, dekantiert den A. ab, wiischt den Nd. 2- oder 3-mal m it absol. A., filtriert 
u. trocknet im feuchtigkeitsfreien Vakuum. Das ziemlicli hygroskop., fast farblose, 
in W. sil., neutral reagierende, schwach linksdrehende Prod. hat eine sehr starkę 
diastat. Wrkg. Durch Yerss. wurde erwiesen, daB das per os oder in Form von In- 
jektionen dargereichte Praparat bei der Behandlung von Zuckerkrankheit gut-e Er- 
gebnisse zcigt. —  Zu demselben Prod. gelangt man auch bei Yerwendung von //e/fi 
der Gattung Saccharomyces ellipsoidus glykolyticus. Diese Hefe wird in einer Glycerin- 
phosphorsaure enthaltenden Niihrfl. geziielitet, die alsdann eine sehr starkę invertive
u. fermentative Wrkg. erlangt, was sich durch Anhaufung von Nucleinen u. Viiaminen. 
in ihren Zellen aufiert. Nach beendeter Garung wird die Hofe absitzen gelassen, dann 
abdekantiert u. der Nd. m it Eiswasser, das mit HF1 schwach angesauert ist, gewaschen, 
gemahlen u. weiterhin dem obigen Verf. unterworfen. (Schwz. P. 107 092 vora 
23/5. 1923, ausg. 16/10. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Chemiscke Fabrik vormals Sandoz, Basel, Schweiz, Herstellung von Allium- 
prdparaten, die geruch- u, reizlos sind, 1. dad. gek., daB man die frischen zerkleinerton 
Pflanzenteile oder daraus hergestellte PreBsafte m it Absorptionskohle vermischt, 
dadurch die sonst fluchtigen wirksamen Bestandteile an die Kohle bindet u. das so 
erhaltene Prod. trocknet. —  2. dad. gek., daB man nach dem Mahlen des getrockneten 
Gutes beim Wiederauftreten eines Geruchs noch etwas melir Kohle zusetzt. —  Durch 
die ziemlich feste Adsorptionsyerb. der wirksamen Stoffo von Zwiebel oder Knoblauch 
an die Kohle wird ein nur allmahliches Freiwerden dieser Stoffe im Verdauungskanal 
bewirkt, was fiir die therapeut. Verwendung giinstig ist u. die gute Vertraglichkeit 
selbst groBerer Mengen des Praparates auch bei Patienten m it empfindlichen Schleim- 
hauten erklart. Bisher war die Verwendbarkeit von Alliumpraparaten, wie frischom 
Knoblauch, nur in kleineren Blengen moglich. Z. B. werden enthautete Zwiebeln 
zerkleinert u. m it Absorptionskohlepulver innig vermischt, wobei der starkę, die Augen 
zu Tranen reizende Geruch augenblicklich verschwindet. Das ausgebreitete Prod. 
wird an der Luft oder im Vakuumschrank getrocknet, wobei das Gewicht auf etwa 
1/ i  zuriickgeht. Ein beim Mahlen des nahezu geruchlosen, kórnigen Prod. zu staub- 
feinem Pulver neuerdings schwach auftretender Geruch wird durch Zusatz von etwas 
frischer Kohle sofort wieder zum Verseh\Vindcn gebracht. —  Analog erhalt man aus 
zerkleinerten, enthauteten Knóblauchknollen beim Vermischen m it Carbo medicinalis
u. nachfolgendem Mahlen ein geruchloses Pulver. (D. R. P. 432 053 KI. 30h vom 
18/6. 1924, ausg. 23/7. 1926. F. P. 599 342 vom 11/6. 1925, ausg. 9/1. 1926. D . Prior. 
17/6. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

E. R. Squibb and Sons, New York, iibert. von: Ferdinand W. Nitardy, 
Brooklyn, New York, Y. St. A., Putz- und Poliermittel fu r die Zahnpflege, bestehend 
aus feinyerteilter, von minerał, u. farbenden Bestandteilen, Harzen, ath. Olen u. 
anderen Verunreinigungen freier Cellulose. —: Vorzugsweise eignet sich hierzu Zell- 
stoffbrei fiir die Papierherst., der getrocknet u. gemahlen wird. Dem gepulverten
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Zellstoff kónnen Schleifmittel, wie CaC03, zugesetzt werden. (Hierzu ygl. auch. A . P . 
1 527 523; C. 1925. I . 2392 [ S q u ib b ,  N i t a r d y  u . R ig g s ] . )  (A. P. 1591727 vom  
29/1. 1924, ausg. 6/7. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

James Lewallen, Oneida, Tennessee, V. St. A., Kosmetisches Mittel, bestehend 
aus abgekochtem W ., N aH C 03, A. u. etwas Oliyenól. —  E s wird vor dem Rasieren 
in die Gesichtshaut eingerieben, um die Barthaare zu erweichen u. ein Brennen der 
Haut nach dem Rasieren zu verhindem. (A. P. 1 591091 vom 29/7. 1925, ausg. 
6/7. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

GL Analyse. Laboratorium.
—, Laboratoriumseinrichtungen und wissenschaftliche Instrumente. Mit Abbil- 

dungen versehene Beschreibung von Laboratoriums- u. Unters.-App. britischer 
Fii'men. (Chem. Ago 14. 404— 10.) J u n g .

— , E in  neues Qmcksilberbarometer. Das neue Baromelcr „Ventil“ (Hersteller; 
St r o h l e in  & Co., Dusseldorf 39, Hamburg 24, Stuttgart, Braunschweig) ist zum 
Absaugen eingedrungener L uft m it einer m it H g bedeckten porósen Platte ais Ventil 
versehen (ygl. E b e r t , Ztschr. f. angew. Ch. 38. 493; C. 1925. II. 582). (Chem.-Ztg.
50. 579.) J u n g .

A. Goetz, tjber ein Mikropyromełerokular. Das Instrument unterscheidet sich 
von einem gewóhnlichen Mikroskop einerseits durch die yerhaltnismaCig groBe Brenn- 
weite des Objektivs u. andererseits durch eine im Okular angebraeht-c, rcgulierbare 
Vergleichslampe. Dieses Listrument dient zur Best. der Temp. von Gliihdrdhten in 
den Gluhlampen. D ie Genauigkeitsgrenzen sind die eines gewóhnlichen Pyrometers. 
(Ztschr. f. Physik 38. 119— 23. Góttingen, U niv., Inst. f. angew. Elektrizitat.) H a .

Sylvester Boyer, E in  Thermometer fiir hohe Temperaturen. (Jo u rn . Opt. Soc. 
A m erica  13. 117— 22. —  C. 1926. I. 1454.) St u h l m a n n .

—, SchwefelwasserstoffenlwicJder nach Sonlheimer. Besteht aus starkwandigem  
Probierglas, in dessen Boden innen ein beiderseits offenes bis zur halben Lange des 
Probierglases reichendes Róhrchen eingeschmolzen ist. Zum Gebrauch fiillt man 
um das Róhrchen herum grob gepulvertes EeS u. gieBt am Rande entlang verd. H 2SO.j 
hinzu. Das Glas wird in die zu priifende Lsg. gestellt. Eabrikant: F r a n z  H ó p f n e r , 
Lab.-Einrichtungen, Niirnberg. (Apoth.-Ztg. 41. 833.) R o j a h n .

J. M. Joli lin, DieBingm ethode zur Oberfldchenupannuntjsmessuwj. Vf. fiihrt aus, 
daB die Ringmethode zur Messung der Oberflachenspannung nicht so zuverlassig 
u. genau ist, wie haufig angegeben. wird. (Science 64. 93—94. Vanderbilt Univ.) J o s .

Brigaudet und G. Carpentier, Ober einen einfachen und prahtischen A pparat zur 
Leilfuhiglceitsmessung biologischer Fliissigkeiten. Direkte Einfiihrung einer kleinen 
Fliissigkeitsmenge in  den Stromkreis zwischen 2 Pt-Elektroden. SchlieBung des 
Stromkreises durch einen Unterbrecher m it Ag-Kontakten. Der Amperemeter stellt 
sich innerhalb x/3— 1/5 Sek. ein u. is t sofort abzulesen, weil andernfalls elektrolyt. 
Anderungen das R csultat beeintrachtigen. Berechnung des Widerstandes aus der 
Ampere- u. Yoltmeterablesung. (Buli. Soc. Chim. Biol. 8. 311— 13. Joinyille, Lab. 
de Chim. biol. de 1'ecolo sup. d'education physiąue.) Op p e n h e i m e r .

Karl Sehaum, tJbar einfache Spektralapparate m it grojier Lichtstarlce. I. Licht- 
starke Spektralapparate kann man durch Verwendung yon Objektiyen hoher Apertur 
im Bunsen-Kirchhoffschen Spektroskop erzielen. Sie ermóglichen die Untersuchung 
lichtschwacher u. kurzdauernder Lichterscheinungen u. die spektralphotochem. Unter
suchung wenig łichtempfindlicher Stoffe, (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik  
u. Photochemie 24. 219— 20.) K e l l e r m a n n .

Oldrich Tomićek , tjber die eleklromelrischen Titrationen. (Ygl. Chemickć L isty  
18. 210; C. 1925. I. 132; Rec. tray. chim. Pays-Bas 44. 410; C. 1 9 2 6 .1. 179.) Es wird
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a n  Hand von Beispielen dio Ausfiihrung der potentiometr. Titration beschrieben. Das 
Endo der Titration ist durch einen Potentialsprung gckcnnzcichnct, hier orreicht der 
Quotient A b /A  a (b — P otential, a =  Konz.) sein Maximum. Beim Titrieren 
eines Gemisehes von K J  u. NaCl mit A gN 03 treten, entsprechend den beiden Aqui- 
valenzpunkten, zwei Maxima auf. Vf. w eist auf die Vorteile der potentiometr. Bestst. 
hin, man kann z. B. in  einer Operation den Gehalt von Uran, Eisen u. Vanadium fest- 
stellen. (Chemiekó L isty 20. 321—25. Prag.) A n d r u s s o w .

R. Mellit und M. A. Bischoff, Chemische Realclionen und volumelrische Titrationen  
■im Woodlicht. Bei Beleucbtung m it einer ultravioletten Liehtquelle kann man ver- 
schiedene chem. Umwandlungen beobaehten, die bei gewóhnlichem Licht unsichtbar 
sind. Es werden unterschieden: Umwandlung von nichtfluorescierenden Substanzen 
in  fluorescierende u. umgekehrt; Umwandlung von Substanzen, dereń Lsg. eine be- 
stimmte Fluorescenz anderer Intcnsitat oder Farbę hat; Umwandlung von nicht- 
fluoreseierenden Substanzen in Ggw. ldeiner Mengen eines anderen Stoffes, dessen Fluor
escenz durch die erste Rk. beeinfluBt wird; Ausloschung der Fluorescenz einer Lsg. 
durch B. eines fiir ultraviolette Strahlen undurchsichtigen Kórpers. —  Mit Chinin- 
zusatz lassen sich starkę Sauren u. Basen titrieren. Bas. Lsgg. von Chinin fluorescieren 
nicht, im  Augenblick der Neutralisation tritt Fluorescenz auf. Vff. kónnen II01, H2SOi  
u. HiC2Oi  m it NaOH u. umgekehrt titrieren, die Titration von N H ,O H  gelingt nicht. 
Bei j?3P 0 4 liiBt sich m it Hilfe der verschiedenen Intensitaten der Fluorescenz die 
Neutralisation der beiden ersten H-Ionen verfolgen. D ie Methode laBt sich auch an- 
wenden fiir Lsgg., die bei gewóhnlichem Licht getriibt oder stark gefiirbt sind u. wo 
die Yerwendung eines Indicators nicht móghch ist. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 
1616— 19.) K e l l e r m a n n .

Louis E. Dawson, Die Besiimmung der p j j  m it einer Chinhydroneleklrode. Bericht 
tiber Verss., die die Yerwendung dieses Verf. im besonderen fiir Zuckerfabriksprodd. 
au empfehlen scheinen. (Sugar 28. 262— 64. 310— 12. Los Angeles [Calif.].) R u h l e .

M. W. Phelps, Slandardlósungen fiir  Sulfitbelriebe. Es wird die Herst. von 1/10-n. 
u. 1/i6-n. NaOH- u. Jodlsgg., von 1/io_n- arseniger Saure, A gN 03-, NHjCNS-, u. K j\ln04- 
Lsgg. u. ihre Einstellung beschrieben. (Paper Industry 8. 623— 24.) B r a u n s .

H. Kast und H. Selle, Der Nachweis und die colorimetrische Bestimmung des 
Kohlenozyds. Yergleichende experimentelle Priifung der wichtigsten Methoden zum 
Nachweis kleiner Mengen Kohlenoxyd in Luft. D ie chem. Methoden (Nachweis 
m it Palladiumehlorur, Jodpentoxyd u. ammoniakal. A gN 03-Lsg.) gestatten nur eine 
qualitative Feststellung des CO-Gehaltes, bei einiger Obung laBt sich jedoch aus 
der Reaktionsdauer m it PdCl2 u. ammoniakal. A gN 03-Lsg. die Konz. des CO-Gehaltes 
schatzen. Ammoniakal. A gN 03-Lsg., die in kleinen, bequem tragbaren Priifróhren 
verwendet wird, ist wegen der Billigkeit u. gróBeren Reaktionsgeschwindigkeit zu 
bevorzugen. —  Der Siemenssche Kohlenoxydpriifer gestattet bei Abwesenheit anderer 
brennbarer Gase auch eine quantitative Best. des CO-Gehaltes. (Gluckauf 62. 804 
bis 807. Berlin, Chem.-Techn. Reichsanstalt.) K a s t .

E le m e n t e  u n d  a n o r g a n i s c h e  V e r b in d u n g e n ,

A. C. D. Rivett, E in  nwglicher Fehler in  der Kalkspatbestimmung der Salzsaure. 
Bei der Best. von IICl mittels Kalkspat (vgl. M a s s o n ,  Chem. News 81. 73 [1900]) 
is t ein Fehler infolge Bicarbonatbildung móglich, so daB zu holie CaCl2-Mengen vor- 
getauscht werden. (Chem. News 132. 309— 10. Melbourne [Austr.], Univ.) Jos.

L. BartheundE. Dufilho, Bestimmung des Natriums, rerschiedene Anwendungen. 
Vff. griinden eine Best. des N a auf der B. des swl. Na-Mg-Uranylacetats. Zu diesem 
Zweeke darf die zu untersuehende Substanz weder Phosphate noch organ. Stoffe ent- 
halten. Die Best. erfolgt dann nach der Methode von B l a c h e t i e r e . Vff. priifen
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die Methodo a n  Mineralwiissern u. Milch m it g u tem  E rfo lg  n ach . (C. r. d. l ’A ead . 
des sciences 182. 1470— 73.) E n s z l in .

L. Brandt, E in neues Verfahren der Eise?ibestimmung m it Titantrićklorid bei 
Oegenwart von Kupfer. Die Fe-Titration durch Red. mit TiCl3 gibt bei Ggw. von Cu 
zu hohe Werte, falls man, wio bisher iiblich, N H fiN 8  ais Indicator benutzt. Dio 
Verss. des Vf. erstrecken sich auf den Gebrauch eines anderen Indicators, bei dem 
das gegebenenfalls yorhandenc Cu nicht mit titriert wird, namlich die Cr03-Verb. 
des symm. Diphenylcarbohydrazids. D ie Best. wird folgendermaCen ausgefiihrt: 
1 g Fe-Erz wird in 50 cem konz. HC1 gel., dazu zwecks Oxydation 1,5 g Mn(OH), 
gefiigt. Dann wird m it W. auf 100—-120 ccm verdiinnt, 5 ccm CuSO.,-Lsg. u. 0,7 ccm 
der Indicatorlsg. zugefugt u. titriert. Der Endpunkt zeigt sich durch Entfarbung 
der violctten Lsg. an. Zur Herstellung des Indicators lost man 0,1 g Diphenylcarbo- 
hydrazid in 15 ccm konz. Essigsiiure, yerdiinnt mit W. auf 50 ccm u. vermischt mit
4 ccm einer 0,5°/o K 2Cr20 ;-Lsg.; die CuSO,,-Lsg. enthalte 1 g Cu in 1 1. —  Die bei 
der Erzanalyse auftretenden schadlichen Bestandteile storen mit Ausnahme von 
W  u. Mo nicht. (Stahl u. Eisen 46. 976— 81. Hordc.) L u d e r .

W. Geilmann, Uber den Nachweis kleiner Mengen Silber und Cadmium. Der 
Nachweis von Silber in  Erze.ii kann ohne besondere tlbung sieher u. sclmell ausgefiihrt 
werden, w enn ' die Methoden der quantitativen Lótrohranalyse zur Ag-Best. mit 
mikrochem. Rkk. (Nachweis des Ag ais Silberpyrochromat oder ais Rubidiumsilber- 
goldchlorid) vereinigt werden. Bei Einwagen von 0,1— 0,2 g Erz lassen sieli noch
0.005°/o Ag erkennen. —  Zum Nachweis des Cadmiums wird auf die Methode von 
B ie w e n d  (Berg- u. Huttenmannisehe Ztg. 61. 401 [1902]) hingewiesen. Werden 
Cd-Verbb. (Oxyd, Sulfid, Carbonat oder Silicat) im einseitig geschlossenen Rohr mit 
Red.-Mitteln erhitzt, so verfliichtigt sich das Cd u. scheidet sich ais Metallsublimat 
ab, das durch tJbersublimieren yon etwas S in h. leuclitend rotes, k. gelbes Sulfid 
iibergefiihrt werden kann. Wird das besehickte Gliihrohr zu einer Capillaren aus- 
gezogen u. erhitzt, so daB das Sublimat in der Capillaren entsteht, so lassen sich noch 
auBerordentlich kleine Mengen Cd nachweisen. In Zn-Erzen gelang der Nachweis 
bis zu 0,002% Cd. In Glasern liegt die Grenze der Empfindlichkeit bei 0,0002%. 
(Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 155. 192— 98. Hannover, Techn. Hochsch.) J o s e p h y .

Isaburo Wada und Tamaki Nakazono, Uber eine neue Trennungsmethode des 
Iridiums von Rhodium und Platin, und die Trennung von Platin und Rhodium.
1. T r e n n u n g  I r id iu m - R h o d iu m . Die in der qualitativen Anałyse angewandte 
Trennung iiber das (N H ,)2IrCIa yerliiuft nicht quantitativ, da einerseits Ir nicht yoll
standig niedergeschlagen wird, andererseits auch Rh ausfallt, wenn es in gróBerer 
Menge zugegen ist. Ein fiir diese Trennung noch nicht angewandtes neues Reagens 
ist das Titan(3)-sulfat, das Rh-Salze yollstandig zu Metali reduziert, wahrend Ir-Verbb. 
in Lsg. bleiben. —  Verss. haben ferner ergeben, daB durch Titan(3)-sulfat bei Zimmer
temp. reduziert werden: Pt-, Bi-, Cu-, Au-, Pd-, Hg- (ais Nitrat), Te- (ais T e03-Ion, 
nicht ais T e04)-Salze zu Metali, Hg ais HgCl2 zu HgCl u. Hg. N i c h t  reduziert, selbst 
bei einem OberschuB von Titan(3)-sulfat werden bei Zimmertemp.: Cd-, Mo-, Ru- 
u. Ir-Salze. Beim Kochen dieser Salzlsgg. m it dem Reagens scheidet sich ein Teil 
des Ru  ab, wahrend Cd, Mo, Ir yollstandig in Lsg. bleiben. —  Dio yiolette Titan- 
(3)-sulfatlsg. wird aus einer Titan(4)-sulfatlsg. durch Red. m it Zn-Amalgam (3 g Zn 
auf 100 g Hg mit wenig 0,5-n. H 2SO.,) hergestellt. Die Titan(4)-sulfatlsg. muB von 
Verunreinigungen frei u, 1,5— 2-n. an Titan(4)-sulfat u. 2-n. an H 2S 0 4 sein. D ie Herst. 
der Titan(3)-sulfatlsg. u. die Red. der Metallsalze muB in einer C 02-Atmospharo vor- 
genommen werden.

II. T r e n n u n g  I r id iu m - T ita n .  D ie Trennung erfolgt iiber das Iridium- 
sulfid, indem in die angesauerte (1,5-n. an H 2S 0 4) Lsg. (8) der Ir- u. rl i-Salze in der

v n i .  2. 101
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Kiilbc H 2S eingeleitet u. im DruekgefaB erhitzt wird. Um Hydrolyse der Ti-Salze zu 
vermeiden, wird der Lsg. das gleiche Yol. Glyeerin oder Weinsaure (30 g auf 100 ccm 
Lsg.) zugcgeben. Das Iridiumsulfid (Nd. 9) wird in 6-n. HC1 gelost (Lsg. 10) und mit 
N H 4G'I u .  C Ijj ais schwarzes (NH4)2IrCl„ abgeschieden. Wenn nur wenig Ir zugegen ist, 
tritt sta tt des Nd. von (NH4)2IrCl6 eine tiefe Rotfarbung der Lsg. 10 auf. Weniger 
ais 0,1 mg Ir lassen sich an einer deutliehen Blau- bis Violettfarbung erkennen, die 
auftritt, wenn das Sulfid (Nd. 9) in HC1 gelóst u. mit konz. H 2SO., u. N H 4N 0 3 be- 
handelt wird. Dicse Rk. wird dureh nicht zu groBe Mengen Pt- u. Rh-Salze nicht 
gestfirt.

III. T r e n n u n g  P la t in - R h o d iu m . Dberfiihren des Rh-Metalls in 1. Sulfat 
durch Schmelzen des Pt-Rh-Metallpulvers m it K H S 0 4 ergibt keine saubere Ti'ennung, 
da stets auch P t (nicht mehr ais 1 mg) in Lsg. geht. —  Losen des Pt-R h Pulvers in 
Konigswasscr fiihrt nioht zum Ziel, da auch Rh in geringen Mengen (nicht mehr ais 
1 mg) in Lsg. geht. —  Die Trennung m it N H 4C1 aus alkoh.-wss. Lsg. ist nicht voll- 
stiindig, da mit dcm leichter ausfallenden Pt-Salz stets geringe Mengen Rhodium- 
ammoniumchlorid mitgerissen werden. —  Quantitative Trennung erfolgt durch Kom
bination dieser Methoden, indem das Pt-Rh-Metallpulver (Nd. 7) m it G-n. Konigs- 
wasser behandelt u. das zuriickbleibende Rh (Nd. 11) abfiltriert -wird. Es werden aus 
Nd. 7  100 mg Pt-Pulver in etwa 5 Min. gelost (unter Erw&rmen auf dem Wasserbade), 
wfihrend 100 mg Rh-Pulver bis auf etwa 1 mg ungelost bleiben, selbst nach 10 Min. 
langom Kochen. Ein Rh-Rfickstand (Nd. 11) bleibt noch bei Anwesenheit von 1— 2 mg 
Rh in bis 50 mg Pt-Pulver. Weniger ais 1 mg Rh geben keinen Riickstand (Nd. 11), 
erteilen aber der Lsg. 12, wenn kein P t zugegen ist, eine Rosafarbung. Das Rh kann dann 
colorimetr. bestimmt werden. — Das nicht mehr ais 1 mg Rh u. alles P t  enthaltende 
Filtrat vom Nd, 11 (Lsg. 12) wird zur Trockno gedampft u. mit G-n. HC1 aufgenommen 
(Lsg. 13). Aus dieser Lsg. 13 werden P t u. der R est des R h an einem Al-Blech ąuanti- 
tativ niedergeschlagen (Nd. 14), der Nd. 14 mit K H S 0 4 gcschmolzen, die Schmelze 
m it W. ausgolaugt, wobei P t groBtenteils ungelOst zuruckbleibt (Nd. 15) u. abfiltriert 
wird. Rh-Pulver lóst sich in 5 Min. voHstandig in der K IIS 0 4-SchmeIze, wenn auf 
etwa 100 mg Rh 10 g K IIS 0 4 angewandt werden; P t bleibt fast ungelost: bei einer 
Gosamtmenge von 50 mg werden weniger ais 1 mg gelćlst, bei einer Gesamtmenge 
von 1 mg weniger ais dio Hiilfte. Aus dem Filtrat vom Nd. 15 (Lsg. 16) das nicht 
mehr ais jo 1 mg P t u. Eh enthiilt, wird nach Abtrennung der K-Salze (iiber die Sulfide) 
dnu P t m it N II4C1 unter Zusatz von A. abgeschieden, wilhrend Rh in Lsg. bleibt u. 
derselbcn eino roto Fiirbung orteilt. Wenn 1 ccm 95%ig. A. zu 1 ccm einer Lsg. ge- 
gebon wird, die 1 mg P t u. nicht mehr ais 1 mg Rh enthiilt, verliiuft die angegebene 
Trennung quantitativ. Is t die Konz. von P t, Rh oder A. gróBer, ais angegeben, so 
filllt auch Rh m it aus. Im Nd. 11 kann Rh ais gelbes RhCI3(NH3)G nachgewiesen 
wordon (durch Schmelzen m it K H S 0 4, Filllon m it H 2S, Lćisen in Kónigswasser usw.).

IV . T r e n n u n g  d e r  M o ta llo  d er  S c h w e fe lw a s s e r s to f f g r u p p e .  (Rh, 
Ru, Pd, Ir, P t, Jlg, Pb, Bi, Cu, Cd, Sb, Au, To, Mo); (Os, Sn, As, Se, Go sind yorher 
abgotrennt wordon). Dio an Siluro 0,3-n. Lsg. der Melallsalzo wird bei Zimmertemp. 
m it H jS gesitttigt. Dor Nd. 1 enthiilt l ’b, l ig , Bi, Cu, Cd, Sb, Au, Pd, Tc, einen Teil 
vom P t u. selir goringo Mengen der sollenoren Edelmotalle. Das Filtrat (Lsg. 2) wird 
m it Siluro Yeraotzt, in der Kai to m it H 2S gesilttigt u. in einem DruckgefiiB erhitzt. 
Dor ontatandeno Nd. 3 enthiilt Ru, Rh, Ir, P t, Mo. Dio Elemento in Nd. 1 werden 
gotronnt, woboi Lsg. 4 iibrig bleibt. Nd. 3 wird gelOst u. m it Lsg. 4  vereinigt (Lsg. 5). 
Aus Lsg. 5 wordon Ru u. Mo succcsivo abgeschieden. Dio ubrigblcibendo Lsg. 6 enthalt 
P t, Ir, Rh ; sio wird m it Titan-(3)-sulfatlsg. vorsotzt, wobei P t u. R h (dieses langsamer) 
zu Motali reduziert (Nd. 7) u. abfiltriort werden. Das F iltrat (Lsg. 8) enthalt alles 
lr goltist u, auBordom Ti- u. wenig Zn-Salzo. P t u. Rh in Nd. 7  werden nach der unter
111. angogobonon Motliodo gotronnt, Ir u. Ti in Lsg. 8 nach der unter II. angegebenen.
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(Scie. Papers. Inst. Phys. Chem. Res. 1. 139— 54. 1923. Tokyo, Inat. of Ph. Ch. 
Res.) K a n g r o .

W. Meigen und K. Stock-Scliroer, Uber die Beslimmung von Schwefel in  
Metallegierungen und seinen Einflufi auf dereń Eigenschaften. Vff. geben eine Uber- 
aieht uber die analyt, u. mkr. Methoden zur Best. des S in yersehiedenen Legierungen. 
Die Verss. erstrecken sich auf Messing, ZinnrotguB, Bronze, Tomback, S-haltiges 
Cu, Zn, Sn u. Pb. Dem Aufsatz sind eine Reihe von Schliffbildem beigefiigt. (Zentralbl. 
d. Hiitten- u. Walzw. 30- 327— 31. Berlin.) L u d e r .

O r g a n is c h e  S u b s ta n z e n .

Mary M. Rising und JosephS. Hicks, Eine Methode zur Beslimmung kleiner 
Mengen Wasser in Methylalkohol. Die Methode beruht auf der Best. der Losungs- 
tempp. der Systeme Methylalkohol-W.-Lg. (Kp. 50— 55°) u. Methylalkohol-W.-n-Hexan 
(Kp. 68,6— 69,0°). 2 Volumenteile Lg. oder n-Hexan werden m it einem Teil des zu 
priifenden Methylalkohols im Probierglas gemischt u. bis zum Auftreten einer Trubung 
abgekuhlt. Dann wird angewarmt u. die Temp. bestimmt, bei der die 2. Phase wieder 
versehwindet. Die Tempp., bei denen die Trubung auftritt u. wieder yerschwindet, 
sind ident. Eine Tabelle u. Kurve gibt AufschluB iiber die von den den Vff. bestimmten 
Lflsungstempp. yon Methylalkohol yersehiedenen W .-Gehaltes. (Journ. Americ. 
Chem. Soc. 48 . 1929— 33. Chicago, Illinois, Uniy.) K in d s c h e r .

J. Mc Lang, Der Naehv;eis von Yanillin. Die Empfindlichkeit der Salpetersdure- 
probe. (Vgl. S. 1582.) Die Rk. m it H X 0 3 auf Vanillin  ist 330-mal empfindlicher ais 
die Rk. m it FeCl3. Am besten yersetzt man 2 Voll. der Lsg. mit 1 Vol. konz. H X 0 3 u. 
erwarmt. Der Zusatz zu einer Yanillinlsg. in der Konz. 1: 2000 bis 3000 gibt soforfc 
in der Kai te eine gelbe Farbung, die beim Kochen in gelbrotbraun ubergeht, bei 
langerem Kochen wieder in gelb. (Chem. Trade Journ. 79 . 73— 74. Berlin u. Paris.) Ju .

Walter R. Campbell, D ie quanlitalive Beslimmung von Diozyaceton. Eine volu- 
metr. u. colorimetr. Methode wird angegeben. Bei beiden werden 2 ccm der zu unter- 
suehenden Fl. mit 2 ccm Phosphormolybdansaure yersetzt, 15 Min. in sd. W.-Bad 
gebracht u. dann gekiihlt. Im  Yolumetr. Verf. wird Tropfen fur Tropfen 0,01-n. KM n04 
zugesetzt, bis die blaue Farbę gerade yerschwindet. Korrektur fiir den Fali, daB wie 
im Blut andere reduzierende Substanzen zugegen sind, dadureh, daB die Phosphor
molybdansaure ohne die Fl. mit 2 ccm dest. W. unter genau gleichen Bedingungen 
mit KM n04 titriert wird u. das Ergebnis entsprechende Beriicksichtigung findet. In  
colorimetr. Verf. wird die abgekuhlte Lsg. auf 25 ccm verd. u. mit einer Standard- 
dioxyacetonlsg., die in gleicher Weise behandelt wird, yerglichen. 25% Genauigkeit 
bei Lsgg. von 0,05— 0,2 m g/% . Im n. B lut wird kein Diosyaeeton gefunden, wenn 
es peroral gefiittert wird. (Journ. Biol. Chem. 67- 59— 69. Toronto, Depart. of med. 
Gener. hosp.) O p p e n h e im e r .

L. Ekkert, Eine neue Farbenreaklion der Weinsdure. Werden 0,01 g U einsauro 
mit 0,02 g  Pyrogallol u. 5 ccm konz. H2S 0 4 im H20-B ade erwarmt, so tritt intensiye 
Violettfarbung auf. /3-Naphthol anstatt Pyrogallol gibt Blaugriinfarbung. Empfindlich- 
keit einige Hundertstel mg. Milchsaure liefert dichromatrote oder braune, Apfelsaure 
gelbe, Cilronen&aure keine Farbung. (Pharm. Zentralhalle 66. 765. 1925. Budapest,
I. Chem. Inst. der U niy.) ROJAHN.

Knrt Braner, Typische Beaktionen auf Phenóle. In  Gemeinschaft mit Rnthsatz. 
Vf. erganzt seine erste Mitteilung (S. 656) dahin, daB gebleichter Schellack die dort 
angegebenen Rkk. nicht gibt. Die allgemeine Rk. auf Harze m it Phosphormolybdan
saure kann nach Zugabe von etwas A. u. gutem Durchschiitteln auch direkt in Fir- 
nissen usw. yorgenommen werden. D ie Spezialrkk. werden am besten nach dem 
Ausziehen der Harze m it 70% ig. A. yorgenommen, wie iiberhaupt die in obiger Arbeit 
beschriebenen Rkk. in ath. Lsg. oder Aufschwemmung yorzunehmen sind. Das N H 4-

101*
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Molybdat-H2SO.,-Reagens muB jedesmal frisoh bereitet u. unter Kiihlung zugegeben 
werden. —  Dureli den Nachweis, daB auch andere Verbb., die phenol. Hydroxyl- 
gruppen enthalten, die Rk. geben, diirfte umgekehrt der OH-Gruppengehalt der Harze 
siehergestellt sein, —  Brenzcatechin wurde beim Versetzen m it Phosphormolybdan- 
siiure allein griin u. wurde m it N H 3 blau, Hydrochinon farbtc sich blau u. blieb mit 
N H 3 blau, Resorcin blieb m it Phosphormolybdansaure allein unverandert u. farbte 
sich nach Zusatz yon N H 3 blau. DaB die Farbung von der Stcllung der OH-Gruppen 
abhangig ist, ergibt sich daraus, daB Pyrogallol wie Brenzcatechin, Oxyhydrochinon 
wie Hydrochinon u. Phloroglucin wie Resorcin reagierte. Die Rk. ist auBerst emp- 
findlich. Einfuhrung einer Carboxylgruppe in ein Phenol (Salol) schwaclit die In- 
tensitat der Fiirbung. D ie Rk. liiBt sich sowohl in ath. ais wss. Lsg. oder Auf- 
schwemmung yornehmen. Von den Reagentien werden nur wenige Trópfen benotigt. — 
Die Rk. m it N H r Molybdat u. konz. H 2S 0 4 (vgl. C. 78 . 757) gibt keine deutlichen 
Ergebnisse. (Chem.-Ztg. 50. 553— 54. Cassel.) H a r m s .

B e s ta n d te i l e  v o n  P f la n z e n  u n d  T ie r e n .
Norman Evers, N otiz Uber den Arsennachweis in  Chemikalien mittels der elektro- 

lytischen Methode. Die bzgl. der Apparatur etwas abgeilnderte offizielle Methode 
der B. P. wurde bei einer groBen Zahl organ. Verbb. u. Salze gepriift. Es wurde ge- 
funden, daB eine yorherige Mineralisierung dieser Substanzen nicht notwendig ist. 
(Pharmaceutical Journ. 117. 183— 84. Laborat. von A l l e n  u . HAUBURYS, Ltd.) R o j .

Josef Schumacher, Zur Chemie der Żęllfarbung. I. Mitt. Schwermetallionen 
und Zelle. (Vgl. S. 279.) Das Ergebnis seiner hier yorliegenden Unterss. faBt Vf. 
folgendermaBen etwa zusammen: Ag-Ionen treten fast ausschlieBlich m it dem Zell- 
kern in chem. Rk. unter B. von nucleinsaurem Ag. Bei einer neuen Methodik, wo 
die Metallsalzlsgg. nur wenige Min. auf Zellausstriche u. -schnitte wirken, entsteht 
ein Ag-Kernbild. Das Protoplasma bindet nur wenig Ag, farbt sich nur hellbraun. 
Die Ag-Kernverb. ist fast unl. in dest. W., N a2C 03, N a3P 0 4, N a2S 0 4, spielend 1. in 
allen Alkalilialogeniden, selbst in Verd. von 1: 1000 u. melir, wobei es sich aber nicht 
um ech te Lsg. handelt, am stiirksten in Jodiden. Schon Leitungsw. wirkt durch seinen 
NaCl-Gehalt losend. Dagegen ist die Ag-Verb. des Leukocytenprotoplasmas gegen 
physiol. NaCl-Lsg. bestiindig, die auch aus mit Ag yorbehandelten Sehnitten nur die 
Ag-Kernverbb. entfernt, wahrend aus dem anderen Gewebe dies erst durch konz. 
NaCl- oder diinne KJ-Lsgg. erfolgt. Nach Yorbeliandlung mit Losungsmm. fiir 
Nucleoproteide ist das Ag-Kernbild nicht mehr darstellbar. Verss. m it H 2S u. mit 
Belichtung ergaben fiir nucleinsaures Ag u. die Ag-Kernverb. gleiches Verh. Einw. 
von NaCl-Lsg. auf jenes Ag-Salz gibt opaleszierende, aber klare FI., indem das ent- 
standene AgCl durch das nucleinsaure N a kolloidal in Lsg. gchalten wird. Auch alle 
anderen Verbb., die die Ag-Zellkernyerb. loscn, sind auch Losungsmm. fiir nuclein
saures Ag. —  Die Metallionen substituieren demnach bei Einw. auf die tote Zelle 
yorwiegend H der Nucleinsauren. D ie einzelnen dabei entstehenden Metallverbb. 
unterscheiden sich durch ungleiches Verh. gegenuber yerscliiedenen Losungsmm. 
Dio //ff-Verbb. yerhalten sich gegenuber Alkalihalogeniden wie die Ag-Verbb. So 
erklaren sich der EinfluB von K J  auf das Verschwinden von H g aus dem Kórper 
oder aus Leberdepots u. die von den sonstigen abweichenden Befunde iiber den Erfolg 
von HgCl2-Desinfektion bei Nachbehandlung m it K J  usw. (Chemie d. Zelle u. Gewebe 
13. 1— 38. Berlin.) S p i e g e l .

H. Popovici, Neue Methode der Kernfarbung durch Janusgrun. (C. r. soc. de 
biologie 94. 991— 92. Paris, Lab. de botan. de la Fac. des sciences.) O p p e n h e i m e r .

Paul Barid Carpenter und E. N. Gathereoal, Quecksilberchramal ais histologisches 
Farbemittel. Wss. l° /0ig. Lsg. von Hg-Chromat kann zur Farbung yon histolog. u. 
cytolog. Materiał dienen. Starkę, Cełhilose, Kork- u. Holzsubstanzen werden rot gefarbt.
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Farbung ist gegen A., Ole u. W. bestandig, durch verd. Sauren erfolgt Umschlag nach 
gelb. Protoplusma wird hellrot, Zellkerne zeigen allerdings keinen Unterschied. (Journ. 
Amer. Pharm. Assoe. 15. 529.) R o j a h n .

C. Morton, D ie Dissoziation und die vólumełrisclie Bestimmung der Cinchona- 
alkaloide. Es wurden die Basizitatskonstanten der hauptsachlichen Cinchonaalkaloide 
mittels der elektrometr. Methode bestimmt u. die optimalen Bedingungen fiir dio 
Titration dieser zweisaurigen Basen ermittelt. Tabellen u. Kurven im Original. 
(Pharmaceutical Journ. 117. 168— 73. Chelsea Sehool of Pharmacy, Chelsea Poly- 
technie.) R o j a h n .

Lad. Ekkert, Beitrag zu den Farbenreakiionen des Morphins. 1. Morphin, Codein, 
Dionin, Heroin, Benzylmorpliin u. Apomorpliin  geben folgende gemeinsamo R k . :
0,01—0,02 g Subst. m it ebcnsovicl salzsaurem Benzidin u. einigen ccm konz. H 2S 0 4 
erhitzen. FI. wird zuerst gelb, dann braun, dunkelbraun, spater intensiv griin. Nach 
Abkiihlen in doppelte Menge W. getriiufelt gibt blauliclwiolette FI. Beim Schiittehi 
mit Chlf. wird dieses blaulieh, wss. Lsg. rosenrot. N H 3 fiirbt blau, dann griin, endlich 
graugriin. Peronin wird m it H 2S 0 4 u. Benzidin dunkelrotbraun, Farbung bleibt beim 
Verd. mit W. bestehen. 2. 0,05 g Citronensaure u. einige mg salzsaures Morphin  mit 
5 ccm konz. H 2S 0 4 erhitzt gibt braune, nachher intensiv dunkelgriine FL, die mit 
W. rotviolett, mit N H 3 blau, darni griin wird. (Pharm. Zentralhalle 67- 498. Budapest, 
Ung. P4zmś,ny-Pćter-Universitat.) ROJAHN.

Raymond-Hamet, Das Reagens von Wasicky zum Alkaloidnachroeis. Vf. beschreibt 
eingeliend die Rkk. der folgenden Alkaloide mit dcm Reagens (2 g p-Amidodimetliyl- 
benzaldchyd in 6 g  konz. ILSO.i lósen u. 0,4 g W. zufiigen): Ergolinin, Ergotoxin, Ergo
tamin, Ergolaminin, Arecolin, Veratrin oder Cemdin, Sabadin, Colchicin, Piperin, 
Nupharin, Delphinin, Aconitin, Hydrastin, H ydrastinin, Berberin, Bebeerin, Papaverin, 
Narcotin, Narcein, Morphin, Apomorpliin, Codein, Thebain, Cryptopin, Erythrophlein, 
A nagyrin, Spartein, Gylisin, Eserin, Cocain, Tropacocain, Pilocarpin, Carpain, Pseudo- 
Pdletierin, Pdlelierin, M ethylpdletierin, Goniin, Gdsemin, Strychnin u. Brucin. (Buli. 
Sciences Pharmacol. 33. 447— 56.) ROJAHN.

C. T. Bennett u n d  Donald C. Garratt, Bestimmung von Morphin in  Mohn- 
extralcten. Angabe einer Analysenvorschrift. (Pharmaceutical Journ. 117. 149. 
L a y jia n  a n d  U m n e y  L td .)  R o j a h n .

C. W. Cornwell und A. J. Jones, U ber die Untersuchung von Akonitextrakt. Die 
Alkaloid-Bestst. 1. durch Extraktion der trockenen Substanz im Perkolator (U.S.P- 
Methode), 2. durch Aussehuttcln mit A. (B.P.-Methode) geben keine vergleichbaren 
Werte. 1 gibt hóhere Zahlen, da Nebenalkaloide bedeutend schwerer aus wss. Lsg. aus- 
sehiittelbar sind u. daher nach 2 nicht restlos gefaCt werden. Durch weiteres Aus- 
schiitteln mit A. u. Chlf. kann der Wert erhóht werden. Bei 2 muB die Ggw. von 
A. ausgeschlossen werden. —  Reines Aconitin verlialt sich anders ais die Alkaloide 
der galen. Praparate. Wahrend bei ersterem der Verteilungsgrad zwischen W.-gesatt.
A. u. A.-gesatt. W. 1: 11 ist, is t er bei letzteren 10: 14. (Pharmaceutical Journ. 117. 
197— 99. London, Dakin Brothers Ltd.) R o j a h n .

M. Bridel und C. Charanx, Biochemische Methode zum Nachweis hydrolysabler 
Glucoside in  Pjlanzen m ittds Rhamiwdiastase. I . Mitt. Rhamiwdiastase, das Ferment 
der Sarnen verschiedener Rhamnusarten. (Vgl. S. 597.) Vff. nennen das in den Samen 
verschiedener Rhamnusarten zu 9— 10°/o enthaltene Ferment. , ,Rhamnodiastase 
Mit diesem sind ahnlieh wio m it Emulsin hydrolysable Glucoside in Pflanzen nach- 
weisbar. Es wird die Darst. der Rhamnodiastase u. die Methodik des Glucosidnach- 
weises eingeliend beschrieben. (Pharm. Acta Helvetiae 1. 107— 17.) R o j a h n ..

P. Manteufel, Uber die Eigensehaften von prazipitierendem Eiweipantiserum, 
das durch Immunisierung mit kochkoaguliertem Antigen gewonnen ist. W. A. S c h m id t s  
>,Hitze-Alkaliprazipitine“ wirken auch auf natives EiweiB. Die mit Schmidt- u. Fud-
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jirraraantigen gewonnenen Antisera eignen sich zum Nachwcis von gekochtem u. un- 
/jekochtem Eiweif) u. zeigen bzgl. der Verwandtschaftsrk. gewisse Einengungen. Die 
vom Yf. benutzte alkal. Antigenlsg. wird vom Kaninchen besser vertragen u. ermoglichfc 
es, eine bestimmte Antigenzubereitung in koaguliertem Zustand jabrelang aufzubewahren 
Die Herst. von Hitze-Alkaliprazipitinen aus Fleisch stóBt noch auf Schwierigkeiten. 
(Arbb. a. d. Reichsgesundheitsamt 57 . 41— 47.) GESENIUS.

T. Tusting Cocking und Ernest A. Price, Unłersuchungen iiber die Farbreaktionen 
xon Vitamin „ A “. Unter der Yoraussetzung, daB die seit langerer Zeit bekami ten, 
im Original ausfiilirlich besprochenen Farbrkk. des Lebertrans auf Ggw. von Vitamin A 
beruhen, ist die SbCl3-Probe von P r i c e  u . C a r r  die beste. Zur Darst. des Reagenzes 
werden 30 g m it wenig Chlf. gewasclienes SbCl3 mit Chlf. zu 100 ccm gel. 2 ccm 
hiervon werden m it 0,2 ccm einer 20%ig. Lsg. des zu untersuchenden Ols in Chlf. 
( =  0,04 ccm Ol) gemischt u. zwecks quantitativer Best. die auftretende Blau-, Violett- 
oder Grunfarbung mit der der Vergleichsglascr von L o v ib o n d s  Tinktometer ver- 
glichen. Das SbCl3-Reagens hat weiterhin den Vorzug, daB es durch Spuren Feuchtig- 
keit nicht beeinfluBt wird. Vff. finden, daB die Farbung des Trans selbst u. die Mengo 
des Unverseifbaren in  keiner Beziehung zum Vitamingebalt stehen. (Pharmaceutical 
Journ. 117. 175— 78. Laboratories of the British Drug Houses, Ltd.) R o j a h n .

Walter F. Duggan und Ernest L. Scott, Eine krilische PrUfung der mer gebrauch- 
licJien Blutzuckerbestimmungen. D ie Methode von F o l i n - W u  (Journ. Biol. Chem. 
38. 81; C. 1920. IV. 459) u. H a g e d o r n  (bei H o s t  u . I I a t h e h o l ,  Journ. Biol. Chem. 
42. 347; C. 1920. IV . 462) geben befriedigend exakte Werte. B e n e d i c t s  Verf. (Journ. 
Biol. Chem. 34. 203; C. 1919. II. 84) gibt leicht zu hohe Werte u. die Best. nach 
S h a f f e r - H a r t m a n n  (Journ. Biol. Chem. 45. 365; C. 1921. II. 953) is t  nur brauch- 
bar fiir Konzz. iiber ca. 25 mg Glucose im 100 ccm Blut. (Journ. Biol. Chem. 67. 
287— 305. New York, Dep. of Phys., Columbia Univ.) O p p e n h e im e r .

L. Pechon, Zur Harnstojfbestimmung im  Blut. D ie Harnstoffwerto des Blutes 
śchwanken bei ein u. derselben Person innerhalb weniger Tage recht erheblich, ja 
cs sind bei einer einmaligen Blutentnalime sehr haufig sehr betrachtliche Differenzen 
festzustellcn, derart, daB die ersten 20— 30 ccm Blut viel lioheren Gehalt haben ais 
die folgenden u. liberfolgenden 20— 30 ccm. D ie Ursache dieser Erscheinung is t noch 
nicht geklart. (Methode der Best. von G r im b e r t .) (Buli. Soc. Chim. Biol. 8. 314 
bis 316.) O p p e n h e i m e r .

Victor C. Myers und Lela E. Boolier, Die Vtrv:endun(j des Bicolorimeiers zur 
Bestimmung der Wasserstoffionenkonzenlralion des Urins. Fiir das friiher (Journ. Biol. 
Chem. 54. 675; C. 1923. II. 507) bescliriebene Colorimeter wurden Keilc m it Phenol- 
rot, Bromkresolpurpur u. M ethylrol hergestellt. Plienolrot 0,2%  Lsg. (ph =  6,6— 8,6), 
die beiden andern 0,04%  Lsg. (pn =  5,1— 7,0 bezw. 4,6— 5,4). Alkal. Keile m it m/15 sek. 
Phosphat., saure Keile m it m/15 primarem Phosphat u. 10% Zusatz der Indicatorlsg. 
eingestellt. 1 ccm des unter LuftabschluB zu sammelnden Urins wird in Pyrexreagens- 
glas auf 10 ccm m it W. verd. Zusatz von 1 ccm Indicatorlsg. Farbvergleich. Best.- 
Fehler pn 0,02— 0,04. (Proc. of the soc. f. exp. biol. a med. 22. 511— 12; Ber. ges. 
Physiol. 33. 5— 6. 1925. New York, Dep. of biochem. post graduate med. sehool. Ref. 
S c h u l z . )  O p p e n h e im e r .

L. Vallery, Ober ein Produkt der biologischen TJmwandlung durch Hydrolyse des 
Hamalbumins. Folgerungen hinsichtlich des Nachweises und der Bestimmung dieses 
Stoffes. D a HarneiweiB beim Erwarmen teilweise eine Spaltung in h. nicht ausfallbare 
Prodd. erleidet, is t quantitative Best. oft fehlerhaft. Der Spaltprod. g ibt k. keine Rk. 
m it T a n r e t s  Reagens, wohl aber bei langerer Einw. auf W .-Bad am RuckfluB. Vf. 
beschreibt eine hierauf begriindete Best.-Methode. (Buli. Sciences Pharmacol 33. 
457— 60.) R o j a h n .
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J. Halberkann imd H. Kahler, Beitrage zur Leberfunktionspriifung: Isolierung 
und Idenłifizierung der m it dem H am  ausgeschiedenen d-Galaktose. (Klin. Wchscbr. 5. 
992-—93. Hamburg-Barmbeck, Allgern. Krankenh. — C. 1926. II . 623.) F r a n k .

Charles M. Caines und Norman Evers, Vergleich der Bestimmungsmethoden 
fiir Belladonnablatter und uber die Aussicht einer internationalen Vereinbarung. Bei 
einem Vergleich der Methoden des britischon, amerikan., deutschen u. holland. Arznei- 
buches u. der von P a n c h a u d  u . von A u e n m u l l e r  wurde die.brit. Vorschrift naoh 
kleinen Abanderungen ais die beste befunden. (Pharmaceutieal Journ. 117. 179— 80. 
A l l e n  u . H a u b u r y s  Ltd.) . R o j a h n .

Gr. E. Trease und H. Tingey, Uber den Gebrauch von Tetrachlorkohleiistoff in 
der Pharmazie. Vff. untersuchen die Brauehbarkeit von CClt  ais Lsg.- bezw. Extraktions- 
mittel fiir Drogen, Alkaloide u. Jod u. finden bis auf die Unentflammbarkeit keine 
Vorziige. — CCI,, kann an Stelle von Chlf. bei der Lustgartenschen Phenolrk. angewendet 
werden, wobei ahnliche Fiirbungen eintreten. (Pharmaceutieal Journ. 117. 150— 52. 
Nottingham, Pharmacy Department, U niversity College.) ROJAHN.

D. S. Rattray, E in automatisch-kontinuierlicher Perkolator. Es wird eine einem  
Soshletapp. ahnliche Vorr. beschrieben, bei der sich im  weiten inneren Glasteil das 
Extraktionsgut befindet. Mit Hilfe einer Wasserstrahlpumpe wird durch ein unten 
nur wenig in das Menstruum eintauchendes unter- u. oberhalb des Extraktionsgutes 
miindendes Umgehungsrohr aus einer untergestellten Flasche FI. angesaugt. Das 
AbfluBrohr des den zu extrahierenden Stoff enthaltenden Glaskorpers taueht tiefer 
ein. Sobald eine gewisse Menge aufgeflossen ist, taueht das Rohr nicht mehr in die 
FL, wodureh automat, das Ansaugen aufhórt. Die aufzusaugende Fl.-Menge laBt 
sich durch Heben oder Senken des Fl.-Spiegels regulieron. Bei fliichtigcn Fil. wird 
ein Kugelldililer aufgesetzt. (Pharmaceutieal Journ. 117. 195— 96.) R o j a h n .

F. J. Dyer und W. B. Forbes, Uber den Gebrauch von Diphenylamin bei der
Unlersuchung von /pharmazeulischen Eisenpraparaten. Vff. untersuchen die Brauch- 
barkeit des von K n o t  (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 263; C. 1924. I. 2188) vor- 
geschlagenen Diphenylamins ais Indicator bei der Best. des Fe in Ferr. carbon. sacchar., 
Ferr. phosphor. sacchar. u. in Fe-Pillen durch Titration inittels K 2Cr20 7 u. finden, 
daB der von K n o p  vorgesclilagene Zusatz von verd. H 3P 0 4 die Erkennung des End- 
punktes beeintraehtigt u. daB die besten Resultate bei Anwendung von konz. H^SO., 
u. Zusatz von N a2S 0 4 oder (NH4)2S 0 4 erhalten werden. Genauo Arbeitsvorschrift«n 
werden gegeben. (Pharmaceutieal Journ. 117. 167— 68.) R o j a h n .

K. Schulze und H. Will, Uber alte und neue Prufungsmethoden homoopalhischer 
Arzneimittd. Krit. Besprechung u. Naehpriifung der Prufungsvorschrift fiir Glonoin 
(Glyeerintrinitrat) -9- bis Z>4 des Schwabeschen homóopath. Arzneibuches u. Vor- 
schlage zur Abanderung derselben. (Apoth.-Ztg. 41. 830— 31. Berlin, Hageda 
A.-G.) R o j a h n .

G. Middleton, Analyse von Glycerinphosphatsirupen. Vorschrift zur Best. von  
Fe-, Ca- u. Mg-Glycerinophosphat wird gegeben mit Tabellen iiber Beleganalysen. 
(Pharmaceutieal Journ. 117. 178— 79. Laborat. of the British Drug Hauses, Ltd.) R o j .

G. J. W. Ferrey, Analyse und Zusammensetzung von Handdsglycerinphosphatcn. 
Bericht iiber dio Unters. von Glycerinphosphorsaure, Na-, K-, Ca- u. Mg-Glycerin- 
phosphaten. (Pharmaceutical Journ. 117. 159— 62. Manchester, H o s c a s o n  u. 
Co.) R o j a h n .

L. Ekkert, Beitrag zur Unterscheidung von Veronal, Proponal und Luminal. 
AuBer den zunachst angefuhrten bekannt-en Rkk. gibt Veronal auf geschmolzenes 
KOH gestreut sauren ranzigen, Luminal zunachst angenehmen, dem Akazienhonig 
ahnlichen, bei weiterem Erhitzen stecheriden Gerueh. Das auf KOH schwimmende 
Luminal wird gelb bis gelbrot. Bei Proponal is t Gerueh zunachst gewurzig, dann 
stoehend. —  0,01— 0,02 g Yeronal, Luminal oder Proponal u. 1 Tropfen Salicylaldehyd



1560 G. An \ l y s e . L a b o r a t o r iu m . 1926. II.

in 1— 2 ccm A. gel. u. m it konz. H 2S 0 4 unterschichtet gibt intensiv rote Beruhrungs- 
zone. —  Luminal, Veronal u. Proponal lassen sich mit folgender Rk. sicher unter- 
scheiden: 0,01 g Luminal m it 0,5— 1 ccm 3% ig. HCHO-Lsg. u. konz. II2SO, ver- 
mischen. FI. fabt sich bei Zimmerwarme allmahlich, in sd. W .-Bad innerhalb 1 Min. 
lebhaft rosenrot, dann cyclamenrot bis weinrot. Bei 0,05 g Luminal wird FI. auf 
W .-Bad dunkel-maulbeerrot, bei 1 mg blaB rosa. Bei Veronal u. Proponal tritt nur 
gelbliche Farbung auf. (Pharm. Zentralhalle 67. 481— 82. Budapest, Univ.) R o j.

D. Marotta und F. di Stefano, Bestimmung von Hexametliylentetramin und 
von Helmilol. D ie Best. von Hcxamethylentetramin kann sowohl auf Grund der 
Formaldehydkomponcnte, wie des N H 3 erfolgen. B e s t .  v o n  F o r m a ld e h y d . In  
einem 300 ccm-Kolben iibergieBt man 0,1 g Substanz m it je 50 ccm W. u. 5°/0ig. H 2S 0 4, 
verbindet m it abwarts geneigtem Kuhler u. dest. in eine Vorlage m it 50 ccm W. ca. 
225 ccm iiber. Auffullen auf 300 ccm. 100 ccm versetzt man in einem Literkolben 
m it 50 ccm 7io -n. Jodlsg., darauf m it 2-n. NaOH bis zum Verschwinden der gelben 
Farbung (10— 15 ccm), laBt 10 Minuten stehen, sauert jn it 2-n. H 2S 0 4 an (20— 25 ccm), 
verd. m it 300— 400 ccm W. u. titriert m it 1/ ło-n. Thiosulfatlsg. zuriick. 1 Mol. Jod =  
1 Mol. Formaldehyd. — B e s t .  d e s  N H 3. Zum sauren Riickstand in Dcst.-Kolbcn  
gibt man je 50ccm W. u. 10°/oig. NaOH u. dest. den N H 3 in iiblicherWeise in vorgelegte 
50 ccm Vxo-n. H 2S 0 4 iiber. —  B e s t .  d e s  H e l m i t o l s .  Helmitol ist das Anhydro- 
metliylencitrat des Hcxamethylentetramins. Dieses zerfallt boi der Hydrolysc eben- 
falls in 6 Mol. Formaldehyd u. 4 Mol. N H 3. (Annali Chim. Appl. 16. 201— 06. 
Rom.) G r im m e .

Alan H. Ware, Adstrinrjierendc Drogen und Vorschlćige fiir  die Bevision der 
britischen Pharmakopoe. Vf. gibt Ubersicht, Einteilung, Analysen u. Unterscheidungs- 
rkk. der folgenden Gerbstoffdrogen: Catechu, Gallen, Campecheholz (Lign. Haematoxyli), 
Hamamelisrinde u. -blatler, Malabar- u. Eucalyptuskino, Buieagummi u. Krameria- 
umrzel. Ais Reagenzicn werden benutzt: N a2S 0 3 -j- N H 4-Acetat, Ferriammon. citr., 
N H 4C1, FeCl3, Alaun, Jodtinktur, HCHO, HC1, H 2S 0 4, Ferrotartrat, Leimlsg., N a N 0 2, 
N a2H P 0 4, Cu S 0 4. Genauc Ausfiihrung der Rkk. siehe Original. (Pharmaceutical 
Journ. 117. 162— 67. U niversity College at Exeter u. Municipal Technical College 
of Plymouth.) R o j a h n .

J. B. Berardi, Chemische und biologische Unlersuchung von Drogen. Digitalis- 
Einatdlung unter Anasthesie. (Vgl. B e r a r d i  u . C a n a u ,  Journ. Amer. Pharm. Assoc. 
15. 189; C. 1926. I. 3262.) Beim n. Tier (Hundevers.) verursacht .Dńjitaijsinjektion 
keine Vergiftungserscheinungen, wohl aber beim narkotisierten (A., Chloreton). Es 
ist dalier bzgl. der Digitalisverabreichung vor einer Operation Vorsicht geboten. Wahrend 
dieser ist Digitalis ais Stimulans unbrauchbar. D ie Einstellung der Digitalispraparate 
darf nicht am narkotisierten Tier erfolgen. Tabellen im Original. (Journ. Amer. Pharm. 
Assoc. 15. 563— 66. Chicago, Univ. of Illinois, College of Medicine, Department of 
Pharmacology.) R o j a h n .

B. Móllers, Die Wertbestimmung der Tuberkulinprdparate. Die nach den deutschen 
staatlichen Vorschriften ausgefiihrte Priifung der Tuberkulinpraparate liiBt nicht alle 
Unterschiede erkennen, welche die einzelnen Tuberkuline, besonders die Bovotuber- 
kuline, bei den verschiedenen klin. Formen der Tuberkulose ergeben. (Arbb. a. d. 
Reichsgesundlieitsamt 57- 64— 80.) G e s e n i u s .

Metallbank und Metallurgische Ges., A.-G., iibert. an: F. Dessauer, Frank
furt a. M.t Anałyse durch Rontgen- oder Kathodenstrahlen. Den Rohren werden Stromo 
von wechselnder, vornehmlich steigender Spannung zugefuhrt u. zwischen Antikathode 
u. zu untersuchendem Stoff ein Filter eingeschaltet, um zu bewirken, daB von letzterein 
charakterist. Strahlen ausgesandt werden. (E. PP. 252 206 und 252 207 w m  17/5. 
1926, Auszug yeroff. 21/7. 1926. Prior. 15/5. 1925.) K u h lin g .
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G. Sokolow-Wichnewsky, Leningrad, Gasanalyse. Bci der elektr. Gasanalyse 
mittels Leitungsdriihten, welche entgegengesetzte Arme einer Wheatstoneschen Briicke 
bilden, werden die Drilhte uber Rahmen aus isolierendem Stoff gespannt u. mittels 
Schrauben gespannt. (E. P. 251170 vom 12/10. 1925, ausg. 20/5. 1926.) K u h l i n g .

H. Angewandte Chemie.
I . A l lg e m e in e  c h e m is c h e  T e c h n o lo g ie ,

E. WeiB, Erfahrungen m it Trocknungsanłagen bei Vericertung der Kesselabgase. 
Betriebstecbn. Ausfuhrungen m it Skizzen der erbauten Anlagen. (Zentralblatt f. 
Zuekerind. 34. 716— 19. 740— 42.) R ih iL E .

Wilhelm Schmidt, Zur Bcrećhnung der raumlichen Vcrteilung von Rauch und 
Abgasen in  der freien Luft. Vf. stellt Formeln auf zur Beantwortung der Frage, wo 
u. in welchem Botrage sich die einem Schornstcin von gegebener Hohe dauernd ent- 
strómenden Verunreinigungcn geltend machen. Diese Formeln gel ten aber nur fiir 
sehr fein verteilte Verunreinigungen, dereń Einzelteilchen kaum merklich gegcnuber 
der umgebcnden L uft absinken, nicht aber fiir solche Verunreinigungen, dcren groBere 
Einzelteilchen infolge ihrer eigencn Schwere eine nicht zu yernachlassigende Sink- 
geschwindigkeit besitzcn. (Gesundheitsingenieur 49. 425—26. Wien, Hochschule fiir 
Bodenkultur; Lehrkanzcl fiir Meteorologie.) S p l it t g e r b e r .

J. E. Stroschein Chemische Fabrik G. m. b. H. und Philipp Hónig, Berlin,
Verfahren und Vorrichtung zur Nachahmung chemischer Rcaklioncn, dad. gek., 1. 
daB ein beliebiges indifferentes Gas durch eino gasdurchlassigc, von FI. u. festen 
Stoffen ubcrschichtete Plattc, z. B. eine gesinterte Glasplatte, hindurchgedriickt 
wird. —  2. Vorr. 1. gek. durch einen durchsichtigen, mit FI., z. B. W ., angefiillten 
Behalter, in dessen Bodcn eine Gaskammer eingebaut ist, in welehc ein Gas von auBcn 
eingeleitet werden kann, um durch die Deckplatte der Kammer in yiclen Blaschen 
in die FI. aufzusteigen. —  3. dad. gek., daB in einem durchsichtigen GefśiB mit durch- 
lochtem Boden ein m it gasdurchliissigcr Deckc vcrsehener Behalter eingebaut ist, 
der durch ein anderes, den gasentwickelnden Stoff darstellendes Materiał iiberschichtet 
wird u. mit einem Stutzen versehen wird, welcher zu einer unsichtbar angeordneten 
Gasdruckleitung fiihrt. —  Die Erfindung geht von der tlberlegung aus, daB es nicht 
darauf ankommt, die chem. Rk. tatsachlich auszufiihren, u. fiir die Zwecke der Vor- 
fiihrung es ausreichend ist, durch billige Hilfsmittel diese naehzuahmen. (D. R. P.
431 932 KI. 12g vom 13/8. 1925, ausg. 22/7. 1926.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Max Paquin, 
Konigstein i. Taunus), Verfahren zum Entfetten oder Reinigen von Gutem mittels spezi- 
fisch schwerer Fliissigkeiten, mit oder ohne FliissigkeitsabschluB, 1. dad. gek., daB das 
zu entfettende Gut in mit Offnungen yersehene Behalter eingeschlossen wird, an 
welehen sieh Klappen befinden, die durch eine Zugyorr. geoffnet oder geschlossen 
werden kónnen, u. m it diesem Behalter in das Lósungsm. eingefiihrt u. herausgezogen 
wird. —  2. dad. gek., daB siebartige Behalter yenvendet werden, welche vor dem 
Herausziehen m it einem Schutztrichter uberdeckt werden. —  3. dad. gek., daB die 
Reinigung in einem m it zwei Róhrenschenkeln versehenen GefaB yorgenommen wird, 
in dessen einen Schenkel das Hineinbringen des Gutes zum Reinigen, in den anderen 
Schenliel das Herausziehen des mit dem Gut gcfiillten Behalters yorgenommen wird. —  
Bei besonders gut entfettenden Losungsmm., wie z. B . chlorierten KW-stoffen, 
Methylenchlorid, CH3CI, CC14, Tetrachlorathan, u. a., kann diese Reinigung auch bei 
gewóhnlicher Temp. stattfinden. (D. R. P. 432 032 KI. 12g vom 27/1. 1925, ausg. 
22/7. 1926.) K a u s c h .
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Leopold J. Godniewski, Warschau, Einrichtung an Fliissigkeiisruhrern oder- 
-mischern m it in  der Hóhe verstellbaren Stronibrechern, dad. gek., daB die Strombrccher 
entwedcr don Anderungen dos Flussigkeitsspiegels selbsttiitig folgen, indem sie selbsfc 
ais Schwimmkorper ausgebildet oder an besonderen Sehwimmkorpern angeordnet 
sind, oder daB dureh Erleichtern oder Beschweren der Schwimmkorper, beispiels- 
weise durch Ein- oder Auslassen eines fl. oder gasfórmigen Stoffes, die Hóhenlage 
der Strombrecher in bezug auf die Fl. geregelt wird. (D. R. P. 391010 K I. 12e 
vom 4/11. 1922, ausg. 24/7. 1926.) K a u s c h .

Fried. Krupp A.-G., Grusonwerk, Magdeburg-Buckau, Magnetisclie Scheidung, 
dad. gek., daB das Scheidegut zwei oder mehrere, konzentr. zu einer liegenden Aehse 
u. in gleieher Mittelebene liegende, an Starkę im wesentlichen gleiehe oder nach auBen 
zunehmende Zonenfelder so durchlauft, daB diis Rohgut durch die auBeren Zonen 
hindurch der innersten zugefiihrt wird, wo in der Hauptsache die Scheidung erfolgt, 
worauf das im innersten Zonenfeld nicht festgehaltene Gut durch Fliehkraft, freien 
Fali o. dgl. durch das oder die auBeren Zonenfelder gcfiikrt u. in diesen nach- 
geschieden wird. (Oe. P. 103 308 vom 18/4. 1923, ausg. 10/5. 1926. D . Prior. 
4/5. 1922.) O e l k e r .

Fried. Krupp A.-G., Grusonwerk, Magdeburg-Buckau, Magnetisclie Scheidung 
awf Trommelsclieidern, wobei das magnet. Gut einer wicderholten Scheidung auf einer 
Trommel unterzogen wird, dad. gek., daB Vor- u. Nachscheidung in ein- u. demselben 
Magnetfelde yorgenommen werden. —  Zur Durchfuhrung des Verf. dient ein Trommel- 
scheider mit feststehendem Magnetsystem, kreisender Trommel u. magnet. Ringfeld, 
das durch die beiden kreisformigen Scheibenpole eines Magneten gebildet ist, der am 
Umfang zwei einander gegenuberliegende Scheidezonen besitzt, die durch zwei einander 
gegenuberliegende Ausschnifte getrennt sind, wobei fiir jede Scheidezone eino oder 
mehrere Gutszufiihrungen vorgesehen sind. (Oe. P. 103 310 vom 8/5. 1923, ausg. 
10/5. 1926.) Oe l k e r .

Fried. Krupp A.-G., Grusonwerk, Magdeburg-Buckau, Magnetischer Trommel- 
scheider m it quer zur Achse gcrichteten Ringfełdspalten u. mit einer um feststehende 
Magnetpole kreisender Zu- u. Austragtrommel, dad. gek., daB auf der Trommel radial 
iiber jedem Feldspalt ein die Feldspaltbreite iiberdeckendes, dtinnes, leicht auswechsel- 
bares, magnetisierbares Band angebracht ist. —  Der Trommelscheider ist auch fiir 
schwach magnet. Stoffe geeignet. (Oe. P. 103 311 vom 8/5. 1923, ausg. 10/5. 
1926.) O e l k e r .

Koppers Co., Pittsburgh, Pennsylvan., iibert. von: Frederiek W. Sperr, jr., 
Pittsburgh, Apparat zur Gasreinigung, Der App. bestcht aus einer Vielzahl besonderer 
Absorptionsyorr., Aktmerungsvorr. fiir die ersteren, Vorr. zur Erhaltung einer be- 
standigen Zirkulation der Fl. zwischen den Absorptionsyorr. u. Aktivierungsvorr. 
u. Gaszirkulationsvorr. mit Kontrollyorr. (A. P. 1592649 vom 8/12. 1921, ausg.
13/7. 1926.) K a u s c h .

Union Generale Cooperative, Paris, Aufbeicahrung verfliissigter Gase u. dgl.
Der hierzu yerwendete Behiilter besteht ans einem inneren GefaB, das zur Aufnahme 
der Fl. dient, u. einem die Warme nicht durchlassenden Deckel, der aus Dewarabteilungen 
gebildet wird. (E. P. 252 385 vom 20/5. 1926, Auszug veróff. 28/7. 1926. Prior. 
20/5. 1925.) K a u s c h .

Union Gćnśrale Cooperative, Paris, Aufbeicahren von Gasen unter Druck. Der 
hierbei yerwendete Zylinder ist durch einen Draht oder eine Metallschnur yerstarkt 
u. gewellt, so daB er bei der Expansion der Gase unter yerminderter Zugspannung 
steht. (E. P. 252386 vom  20/5. 1926, Auszug verdff. 28/7. 1926. Prior. 20/5.
1925.) . K a u s c h .

Paul Schmidt, Suhl, Thiiringen, Yerfahren, die .Adsorptionsfahigkeit der zur 
Euakuierung ton  Doppehnantelgefaflen fiir  fliissige Gase terwendeten Holzkohle wieder-
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herzuslellen nacli D . R. P. 428 470, dad. gek., daB dio Kohle in dem Doppelmantel- 
raum durch einen Hcizkórper erhitzt wird, welcher mit gasfórmigen, fl. oder festen 
Brennstoffen beheizt wird. (D .R. P. 432 362 KI. 17g vom 22/1. 1924, ausg. 3/8. 
1926. Zus. zu D.R.P.  428470; C. 1926. II. 627.) K a u s c h .

Mathieson Alkali Works Inc., New York, ubert. von: Benjamin T. Brooks, 
Sound Beach, Connecticut, Verdampfen von fliissigem Chlor. Man laBt W. bei gewóhn- 
licher Temp. in Wiirmeaustausch m it dem fl. Cl2 treten. (A. P. 1 588 699 vom 22/10.
1923, ausg. 15/6. 1925.) K a u s c h .

Jorgen Brabaek, Mariehoj, Danem., W alzenlrockner fur hochwertiges, hohe Tempe- 
raturen nicht verlragendes Gut, le i dem Trockenlufł durch Diisen auf das Gut aufgeblasen 
Wird, dad. gek., daB um die Oberflachc der Trockenwalze lierum eine groBero Anzahl 
von an eine Luftdruckleitung angeschlossenen, radial oder nahezu radial zur Trocken
walze gerichteten Diisen angeordnet sind, die zwischen sieli Spaltcn belassen, welche 
an den Luftabzugskanal angeschlossen sind. —  Es wird bei sehr niedriger Temp. eine 
groBe Trockemvrkg. erzielt. (D. R. P. 431 564 KI. 82a vom 3/10. 1922, ausg. 12/7. 
1926.) Oe l k e r .

F. R. M. Company, Ltd., London, ubert. von: Niels Bendixen, London, 
Eztrahieren, Losen und Mischen loslicher und uidoslicher Stoffe. Man verwendet 
dabei einen Flussigkeitsbehiilter, einen Propellcr, der in diesem Bohiilter zu roticren 
vermag u. eine gelochte Wand, die in dor von dem Propeller fortgeschleuderten Fl. 
angeordnet u. auBen Kanale aufweist, dio sich quer zu dcm Wegc der Fl. befinden. 
(A. P. 1 592713 vom 20/4. 1925, ausg. 13/7. 1926. E. Prior. 27/8. 1924.) K a u s c ii .

E. Beri, Darmstadt, Wiedergewinnung von Alkoholen, Athern, Aldchyden, Ketonen 
und Sauren, die sich in  dampffórmigem Zustande in  Verdiinnungsgasen lefinden, z. B. 
Luft, Wassorstoff, Rauchgasen u. dgl., dad. gek., daB man die Gaso zunśichst zur 
Absorption eines Teils der organ. Dampfo m it verhiiltnismaBig geringen Mengen von 
Steinkohlenurteerphenolen oder Braunkohlenteerphenolen behandelt u. hierauf den 
Rest durch groBoberflachige Stoffe, wie akt. Kohlo oder kolloidale S i0 2, adsorbieren 
laBt. (D.R. P. 432 357 KI. 12e vom  3/3. 1922, ausg. 2/8. 1926.) ' K a u s c h .

Carrier Engineering Corporation, Newark, iibort. von: Willis H. Carrier, 
Esscx Falls, N . J., Gefriermittel, lestehend aus Dichlorathylen (C2H 2C12), das mohr 
trans- ais cia-Isomeres enthielt. (Can. P. 257 007 vom 12/2. 1925, ausg. 5/1.1926.) K a .

Shell Co. of California, San Francisco, iibort. von: James K. Stewart, Ber
keley, Californ., Entfarlungs-, Reinigungs- und Adsorptionstnitlel, bestohend aus 
reinem A120 3 u. reinem S i0 2. (A. P. 1 592543 vom 27/2. 1924, ausg. 13/7. 1926.) K a.

Deutsche Gasgluhlicht-Auer-Ges., Berlin, Trockenmittd. P20 6 oder ein 
anderes Trockenmittel wird auf einem porósen Triiger (Bimsstein), der mit Meta- 
phosphorsaure impragniert ist, aufgelagert. (E. P. 253114 vom 1/6. 1926, Auszug 
yeroff. 11/8. 1926. Prior. 8/6. 1925.) K a u s c h .

V . A n o r g a n is c h e  I n d u s tr ie .
T. K. Sherwood und A. J. Kilgore, Absorption und Desorplion von Ammoniak 

in Kokspackkólonnen. Ais Absorptionsraum diente ein mit Koks von 9— 16 mm Durch- 
messer gefiillter Turm mit einem Kapazitatskoeffizienten von 1,45—4,39 g NH3 je Stde. 
u. ccm bei Atm.-Druck, dio Gasgeschwindigkeit stieg von 12,1— 41,3 kg jo Minutę u. 
qm Absorptionsflache. Mittlere Gastemp. 32°. Bei den Desorptionsverss. wurde die 
Durchflufigeschwindigkeit der Fl. konstant 26,3 kg je Minuto u. qm Absorptions- 
flache. E s ergab sich, daB die Kapazitat der Kolonne fiir Absorption u. Desorption 
innerhalb der Feblergrenzen gleich war. (Ind. and Engin. Chem. 18. 744— 46. Cam
bridge [Mass.].) GRIMME.
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J. R. Quain, W estminster, Ozonisierapparat, bestehend aus einer Viebr.ahl von 
Einheiten, die sich iiber die ganze zu ozonisierende Flachę erstrecken. Jede dieser 
Einheit bcsitzt ein Si02- oder dgl. -Dielektrikum, Elektroden u. einen Transformator, 
der einem isolierten Konduktor Hoclispannungsstrom liefert. (E. P. 253 168 vom  
11/2. 1925, ausg. 8/7. 1926.) K a u s c h .

J. Riley & Sons, Ltd. und W, H. Bentley, Hapton, Burnley, Schwefel. Roher 
S wird in der Mutterlauge einer fruheren Operation (z. B. AUtali- oder Erdalkalisulfid) 
zu Polysulfiden gel., die alsdann mit H 2S unter solchen Bedingungen (Temp. u. Druck) 
behandelt werden, daB elementarer S ausfallt. (E. P. 252938 vom 17/8. 1925, ausg. 
1/7. 1926.) K a u s c ii .

Dr. Bambach & Co. Chemische Gesellschaft m. b. H., Frankfurt a. M., 
Gcwinmmg von schwefliger Saurc und Oxyden aus Sidfaten. (D. R. P. 432099 K I. 12i 
vom 21/2. 1914, ausg. 27/7. 1926. —  C. 1922. II. 934.) K a u s c h .

G. F. Uhde, Bóvingliausen, Ammonialcsynthe.se. Ais Katalysatoren dienen Salze 
komplexer Eisencyanverbb., dereń Kation ein vom Fe verscliiedenes Metali ist, z. B. 
aus K 4Fe(CN)6 u. A1CI3 gewonnenes Al,Fe3(CN)18. (E. P. 253122 vom 2/6. 1926, Aus- 
zug veroff. 11/8. 1926. Prior. 4/6. 1925.) K u h l i n g .

Canadian General Electric Co., Ltd., Toronto, Ontario, Canada, ubert. von: 
Gorton R. Fonda, Sclicnectady, N . Y ., Isolierung von Argon. Man verfliissigt nur 
einen Teil der gegebenen Menge armosphar. Luft, rektifiziert die erhaltene FI., um 
eine Fraktion zu erhalten, die N 2 u. einen hóhorcn Prozcntgelialt an Ar ais Luft enthalt. 
Dicse Fraktion wird abgezogen, der R est der Luft besonders kondensiert, die erst- 
genannto Fraktion rektifiziert, u. zwar durch dio Zwischenmcnge der zweiten Fraktion, 
um konz. Ar zu erhalten. (Can. P. 256 782 vom 6/3. 1925, ausg. 29/12. 1925.) K a.

F. G. Liljenroth, Stockholm, Phosphorsaure. Die durch Behandeln von P mit 
Wasscrdampf bei hoher Tomp. gegebenenfalls in Ggw. von Katalysatoron erhaltenen 
Prodd. werden fraktioniort kondensiert, wobei H3PO., in konz. Form gcwonncn wird. 
(E. P. 252953 vom  22/9. 1925, ausg. 1/7. 1926.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: TJlrich Dreyer, 
Dessau), Herslellung von Arsenirisulfid durch Einwirkenlassen von H 2S auf As20 3 in 
Ggw. von W., dad. gek., daB hierbei dio As20 3 in W. oder wss. Salzlsgg. aufgeschlcmmt, 
am besten in der Warnie, Vcr\vendung findet. (D. R. P. 432 358 K I. 12i vom 16/1.
1925, ausg. 2/8. 1926.) KAUSCH.

Akt.-Ges. fiir Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, Graph.it. Man verdampit 
Kohle durch elektr. Erhitzung u. sehlagt den Dampf auf hocherhitzten Flachen nieder. 
(E. P. 252 662 vom 12/12. 1925, Auszug ycroff. 28/7. 1926. Prior. 26/5. 1925.) K a.

Charles B. Davis, New York, Synthetische Knoćhenkohle. Man mischt ein 
Mineralphosphatgel u. ein Fluoridgel m it einem Gel von keinen Zucker, keino Fascrn 
u. keine Starkę enthaltenden organ. Verunreinigungen des Rohrzuckers, trocknet 
das Gemonge u. verkohlt es unter LuftabschluB. (A. P. 1592599 vom 12/5. 1923, 
ausg. 13/7. 1926.) K a u s c h .

United States Smelting Refining & Mining Co., Maine, iibert. von: Joseph
F. Cullen und Thomas E. Harper, Midvale, Utah, Extraktion von K alium  aus 
Gesteimn. K  u. P  enthaltende Gesteine werden gcschmolzen unter red. Bedingungen 
u. die K - u. P-Verbb. aus den dabei entstehenden Gasen gewonnen. (A. P. 1 592757 
vom 6/5. 1921, ausg. 13/7. 1926.) * K a u s c h .

Joseph L. Silsbee, Salt Lake City, Utah, Kaliumchlorid aus Laugen. Laugen, 
die NaCl, KC1 u. MgCl2 enthalten, werden yerdampft u. m it MgCl2-haltigem Materiał 
gemischt, u. zwar in solcher Menge, daB das gesamte KCI prakt. ausgesalzen wird. 
(A. P. 1 593038 vom 21/1. 1921, ausg. 20/7. 1926.) K a u s c h .

L. N. Taylor, London, Natriumhydroxyd und -carbonat. Von der Behandlung
der Cellulose m it NaOH herruhrende Ablaugen werden m it MgH2(C03)2 behandelt
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u. die filtrierto FI. zwecks Austreibung von C 02 gekooht u. dann event. kaustifiziert. 
(E. P. 252 304 yobi 28/12. 1925, ausg. 17/6. 1926.) K a u s c h .

Verein fiir chemische und metallurgische Produktion, Aussig a. Elbe, 
Tschechoslowakische Republik, Darstellung von Natriumsulfat durch Umsetzung von 
Ferrosidfat m it Natriumchlorid, dad. gck., daB man das Calcinationsprod. m it W. 
bei so tiefer Temp. behandelt, daB neben dem unzersetzten NaCl nur geringe Mengen 
Na2SO., in Lsg. gelien, dcm verbleibenden Ruckstand das Na2S0., durch Laugcn m it 
W. bei geeigneter Temp. entzieht u. aus der enlstehcnden Lsg. das -Na2S 0 4 auf be- 
kannte Weise abscheidet. (D. R. P. 432201 K I. 121 vom 21/10. 1924, ausg. 27/7. 
1926.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M„ 
Litlńumcarbonat. Lsgg., die Li2SO, u. K 2S 0 4 onthalten, werden mit K-Salzen (KC1) 
behandelt u. die Chloridlsg. mit N a,C 03 oder K 2C 03 gefallt. (E. P. 252 690 vom 
23/4. 1926, Auszug veroff. 28/7. 1926. Prior. 29/5. 1925.) K a u s c h .

Dow Chemical Co., Midland, Michigan, iibert. von: Herbert H. Dow, Mid
land, Metallchlorid. Tcilchen eines Metallchlorids (CaCL), das hygroskop. Charakter 
hat u. Krystallisationswasser enthalt, werden mit dem gleichen gepidverten Salz in 
anniihernd entwasserter Form gemischt. (A. P. 1 592971 vom 26/9. 1925, ausg. 
20/7. 1926.) K a u s c h .

Societe Chimigue des Usines du RhSne, Paris, iibert. von: Florentin Bidaud, 
Rhóne, Frankreich, Calciumarsenat. Man fiihrt kontinuierlich Ca3(As20 3)2 in einen 
Ofen, erhitzt einen Teil der M. auf die Oxydationstemp., unterbricht dio Erhitzung, 
sobald die Rk. beginnt u. leitet ein oxydierendes Gas durch die sich fortbewegendo 
M. Dabei findet eine Regelung der Temp. statt. (A. P. 1591958 vom 15/1. 1926, 
ausg. 13/7. 1926.) K a u s c h .

A. F. Meyerhofer, Zurieh, Natrium-, Barium- und andere Salze. Aus Silico- 
fluoriden durcli Erhitzen erhaltenes Metallfluorid wird mit einem Nitrat, Sulfit, Sulfid 
oder Phosphat umgesetzt, um ein unl. Fluorid zu erhalten, oder mit einem Erdalkali- 
cyanamid zur Rk. gebracht. Man erhalt Na2C 03 u. NH3. Das unl. Fluorid (CaF2) 
wird mit SiF4 u. einem Chlorid (NaCl) zwecks Regenerierung des urspriinglichen 
Silicofluorids behandelt. (E. P. 253149 vom 8/5. 1925, Auszug veróff. 11/8. 1925. 
Prior. 10/1. 1925.) K a u s c h .

A. F. Meyerhofer, Ziirich, B arium ozyd und -salze. Ein Ba-Salz (Ba3[P 0 4]2) 
wird mit H 2SiF0 behandelt, das erhalteno BaSiF6 durch Erhitzen in BaF2 u. SiF4 
gespalten. Das BaF2 wird mit einem Salz (Ca[N03]2, Ca[OH]2) zur Rk. gebracht, 
es resultiert dann ein unl. Fluorid (CaFa) u. B a(N 03)2 oder Ba(OH)2. (E. P. 253150 
vom 8/5. 1925, Auszug veroff. 11/8. 1926. Prior. 10/1. 1925.) K a u s c h .

Rhenania Verein Chemischer Fabriken A. G., Aachen (Erfinder: Bern
hard Stuer, Berlin), Gewinnung von reinem Barium- oder Slrontiumhydroxyd, dad. 
gek., daB man sulfidhaltiges BaO oder SrO oder dio Hydrate dieser Oxyde, welche 
man aus den S-Verbb. durch hydrolyt. Spaltung o. dgl. ohno Zuhilfenahme von NH3 
orlialt, aus W. in Ggw. von N H 3 umlcrystallisiert. (D. R. P. 432 114 K I. 12m vom 
9/8. 1924, ausg. 23/7. 1926.) K a u s c h .

Dow Chemical Co., Midland, Michigan, iibert. von: William R. Collings, 
Midland, Flockiges Magnesiumchlorid. Man erhitzt MgCl2-6 H 20  in geschmolzenem 
Zustande, bis seine Zusammensetzung 99— 105% MgCl2- 6 H 20  zeigt, worauf 
es geflockt oder gekórnt wird. (A. P. 1 593440 vom 28/11.1921, ausg. 20/7. 1926.) K a.

Hoganas-Billeshohns Aktiebolag, Hóganas, Schweden, Tonerde. Man schmilzt 
Bauxit oder Ton mit einer ungeniigenden Menge Reduktionsmittel (Kohle) u. setzt 
erst zum SchluB (vor dem Ende des Schmelzverf.) den Rest des Reduktionsmittels 
im OberschuB zu. (E. P. 252693 vom 27/4. 1926, Auszug veroff. 28/7. 1926. Prior. 
27/5. 1925.) K a u s c h .
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Aktieselskapet Norsk Aluminium Co., Oslo, Tonerde und Aluminate. Ca- 
Aluminatschlacken werden m it einer Alkalicarbonatlsg., die etwas Atzalkali enthalt, 
zur Lsg. gebracht. Letztere wird nach. dem Bayerverf. zwecks Fallung des A120 3 u. 
die Mutterlauge mit C 02 behandelt. (E. P. 252 399 vom 21/5. 1926, Auszug veroff. 
28/7. 1926. Prior. 23/5. 1925.) K a u s c h .

Sinclair ReJining Co., ubert. von: Harry L. Pelzer und Eugene C. Herthel, 
Chicago, Aluminiumchlorid. Man erhitzt Al in Ggw. des Chlorids eines Metalls, das 
eine geringere Affinitat zu Cl2 ais Al bei hoheren Tempp. hat, auf die Reaktionstomp. 
u. trennt das gebildete A1C13 vom Ruckstand. (Can. P. 256 602 vom 12/1. 1925, 
ausg. 22/12. 1925. K a u s c h

John Allen Heany, New Haven, Connecticut, Oxyde seltener Hetalle. Man 
taueht einen porósen Kórper hoher Widerstandskraft (ein Oxyd eines seltenen Metalls) 
in ein Bad eines festea KW -stoffs bei dem Kp. des letzteren, bis die okkludierten 
Gase durch FI. yerdrangt sind, laBt die PI. fest werden, bringt den Korper dann in 
einen elektr. Stromkreis, yerfluehtigt dad. den KW -stoff u. saugt die Dampfe ab. 
(A. P. 1 592459 vom 14/11. 1918, ausg. 13/7. 1926.) K a u s c h .

Max Buchner, Hannover-Kleefeld, Metalherbindungen. Metalle oder Metall- 
osyde, -carbonato u. dgl. werden m it einer komplexen H F behandelt u. auf das 
Reaktionsprod. laBt man ein Salz, mit dessen Saure man das Metali des Fluorids 
Yerbinden will, einwirken u. trennt die erhaltene Metallyerb. von dem restierenden 
Komplexfluorid. (Can. P. 256 445 vom 15/10. 1924, ausg. 22/12. 1925.) K a u s c h .

American Smelting and Refining Co., New York, tibert. von: Charles A.
H. de Saulles, Westburj% N. Y ., Zinkoxyd. Zn-Erz wird in einem Ofen mit schwach 
oxyd. Atm. kontinuierlich red. u. die erhaltenen fliichtigen Zn-Prodd. werden in 
einer besonderen Kammer, ;.n der eine tiefere Temp. herrscht ais im Ofen u. uber- 
schiissiges Oxydationsmittel vorhanden ist, oxydiert. (Can. P. 257214 vom 13/6.
1925, ausg. 12/1. 1926.) K a u s c h .

Orkla Grube Aktiebolag, Lókken Yerk, Norwegen, Zinkoxyd. Eine Zn-Salz- 
lsg. (ZnCl2-Lsg.) wird m it weniger ais der aquivalenten Menge Kalk yersetzt u. das 
erhaltene bas. Salz m it nicht mehr ais der aquivalenten Menge Kalk behandelt. 
(E. P. 252388 vom 21/5. 192G, Auszug veróff. 28/7. 1926. Prior. 22/5. 1925.) K a .

H. S. Mackay, London, Kupfersulfał. Cu-Sulfiderze oder -materialien werden 
abwechselnd elektrolysiert u. die erhaltenen Lsgg. bis zur Krystallisation von CuS04 
yerdampft. (E. P. 253 370 vom 2/7. 1925, ausg. 8/7. 1926.) K a u s c h .

Secretary o! War of the United States o! America, Trustee, ubert. von: 
Robert E. Wilson, Leon W. Parsons und Stanley L. Chisholm, Cambridge, Mass., 
Erdalkalipermanganat. Man schmilzt ein Alkalihydroxyd u. setzt zu der geschmol- 
zenen M. B a 0 2 u. ein Manganoxyd (z. B. M n02). (A. P. 1 592480 vom 27/9. 1918, 
ausg. 13/7. 1926.) K a u s c h .

Graselli Dyestuff Corporation, New York, ubert. von: Heinrich Rossner 
und Ernst Runne, Hochst a. M., Basische Chronisalze. Man behandelt Crm -Salze, 
die hoclistens 140 Gewichtsteile S 0 3 auf 152 Gewichtsteile Cr20 3 enthalten, in fein 
zerteiltem Zustande mit einem heiBen Gasstrom (60— 70° h. Luft). (A. P. 1 592961 
vom 16/12. 1925, ausg. 20/7. 1926.) K a u s c h .

V I . G la s ;  K e r a m ik ;  Z e m e n t ;  B a u s to f fe .
Wilhelm Eitel, Die Ghichgewichte in  Systemen aus Kiesdsaure, Tonerde, Kalk  

und Nalron. Bericht iiber die Forschungsergebnisse in den Teilsystemen dieses 
ąuatem aren Systems u. Einordnung der wichtigen Mineralien dieser Gruppe. Neue 
Komplexverbb. des ąuatem aren Typus sind von einer neueren Erforschung dieses 
Systems nicht zu erwarten. Hinweise auf prakt. Auswirkungen der Kenntnis dieses
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Systems fiir die Keramik u. die Glasindustrie. (Keram. Rdsch. 34. 473— 75. Ztsehr. 
f. Elektroehem. 32. 336— 41. Berlin-Dahlem, Kaiser-W ilhelm-Institut fiir Silikat- 
chemie.) • Sa l m a n g .

L. Springer, U ber Melallabsclieidungen bei der Glasschmelze. Beim reduzierenden 
Sehmelzen von Bleiglas kann Pb entstehen. Ans einer Cu-Rubinschmelze schied 
sich Cu u. Sn ab, letzteres wurde wahrseheinlich ais Red.-Mittel zugegeben. In einem  
anderen Palle schied sich hierbei Cu -f- Fe ab, das wahrscheinlicli in Form von FeO 
zugegeben wurde. Aus einer Silber-Gelbschmelze schied sich Ag ab. In einer Tafel- 
glasschmelze fand sich eine Ausscheidung von Cu Fe in Form u. GróCe einer 
Zigarre, an anderen Stellen Flitter von Fe. Eine Erklarung konnte nicht gegeben 
werden. Ein absichtlich in die Schmelze geworfenes Stiick GuCeisen war nach 3 Tagen 
noch vorhanden, hatte aber Cu aufgenommen. In die Glasmasse geworfenes Eisen  
andert seine Form u. verliert an Gewieht. (Keram. Rdsch. 34. 503— 04. Zwiesel, 
Fachsch. f. Glasind.) SALMANG.

Ludwig Springer, Schnelzversuclie iiber die Eńtfdrbung des Glases. (Vgl. S. 95.) 
Schilderung der Ergebnisse von Laboratoriumsschmelzverss.: Salpeter bezw. Arsenik 
u. Fe-Verbb.; Salpeter, bezw. Arsenik u. N i oder Co-Verbb.; Arsenik u. Braunstein; 
Salpeter, bezw. Arsenik u. Se; Salpeter, bezw. Arsenik u. S; Salpeter, bezw. Arsenik 
u. C; Glaubersalz, NaCl u. die Entfarbungsmittel. (Sprechsaal 59. 530— 31. Zwiesel, 
Fachsch. f. Glasind.) S a l m a n g .

Wilhelm Schmidt, Zusammenstdlung des maschinell herges/ellten Tafelglases. 
Das gewohnliche Tafelglas eignet sich nicht zur maschinellen Verarbeitung, da es 
dann zur Entglasung neigt. Fiir das Foureaultverf. eignet sich ein Glas mit 11%  
CaO u. 19% N a20 . Es ist aber nicht sehr bestandig. Bestandiger wird es durch 
Tonerdezusatz. Ein solches Glas hat geringe Neigung zur Entglasung, ist „lang“ , 
móglichst zug- u. druckfest, zah u. dabei elast. D ie Tonerde kann in Form tonerde- 
haltiger Sande eingefuhrt werden. Kaolin geht schwer in die Glasmasse ein, besser 
ist Tonerde, am besten Feldspat. Angabe von solchen Glasversatzen. (Keram. 
Rdsch: 34. 521— 23.) Sa l m a n g .

C. W. Carstens, Zur Mineralogie des Monocałciumaluminats. Monocalcium- 
aluminat (CaO • A120 3) macht einen Hauptbestandteil der Zementklinker aus. E s 
bildet darin schone cycl. Penctrationsdrillinge mit pseudohexagonalem Habitus. 
E s krystallisiert rhomb. wie der Chrysoberyll (B e0-A l20 3) m it dcm es sehr nahe 
ver\vandt ist u. m it dem zusammen es die rhomb. Glieder der Spinellgruppe darstellt. 
(Ztsehr. f. Krystallogr. 63. 473— 77. Trondhjem.) E n s z l in .

Ernst Janecke, Ober die Konstitution von Zement. Bericht iiber die Konst. der
Zementldinker nach den Arbeiten von S i i e p e r d , R a n k in  u . W r ig h t  u. opt. Unters. 
der reguliiren Verb. 5 C a 0 '3 A l20 3, sowie der doppelbrechenden Verb. C a0-A l20 3. 
(Ztsehr. f. Elektroehem. 32. 354— 62. Heidelberg.) E n s z l in .

Hans Becker, Der „freie K alk“ im  Portlandzement. Vf. erkliirt das Treiben der 
abgebundenen Zemente wio K u h l . Der ,,Krystallisationsdruck“ an den Beriihrungs- 
stellen der waehsenden Krystalle entsteht hiernach durch starkere Neubildung von 
Krystallen an diesen Druckstellen, die zur Zerstórung des Zementkuchens fiihren. 
(Zement 15. 534— 35.) S a l m a n g .

Raymond Chevallier, iOber die Gleichmapigkeit der Magnetisierung von Ztegel- 
steinen. Vf. zeigt, daB die permanente Magnetisierung von Ziegelsteinen yon gleiclier 
Herkunft sowohl dem Betrage ais der Richtung nach ganz gleich ist. Die zum Zerteilen 
der Steine notwendigen mechan. StóCe heben also die Orientierung in dem magnet. 
Stiick nicht auf; hiervon hat sich Vf. noch durch besondere Verss. uberzeugt. (Journ. 
de Physique et le Radium [6] 7. 92— 96.) STEINER.

Hans Hirsch, Temperaturmessung beim Druckeriueichungsversuch. (Sprechsaa l 59. 
528—30. — C. 1926. I I .  637.) S a l m a n g .
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K. Pfefferkom, Uber die Beslimmung der Plasliziiiit von Tonen und Kaolinen. 
Vf. verteidigt seine Methode der Plastizitatsbest. gegen die Einwande von R i e k e  u . 
S e m b a c h  (Ber. Dtsch. Keram. Ges. 6. 111; C. 1926. I. 470). (Sprechsaal 59. 457 
bis 458.) SALMANG.

Goslich, Wie der einheitliclie Analysengang fiir Porllandzement entstand. Vf. tritt 
fiir den alten Gang der Silicatanalyse ein. (Zement 15. 566.) S a l m a n g .

Daniel Florentin, Vber die Bestimmung der lóslichen Kieselsdure in  Zemenlen, 
Morteln und Belonen. Man behandelt 1 g Zement oder 4 g Mortel mit 50— 60 ccm 
k. HC1 von der D. 1,12, filtriert u. bestimm t Kieselsiiure im Filtrat. Bei dieser Be- 
handlung bleibt die Kieselsaure des Tons u. des Sands nicht angegriffen, so daB die 
Menge der 1. Kieselsaure ein MaB fiir den Gehalt an Zement ist. Der Porllandzement 
enthiilt 20,7— 21,2% 1. Kieselsaure, Holderbankzement 18,15% , geschm. Zement 
8,65, Schlackenzement 23,8— 24,4% . In Gemischen aus 1 Teil Zement m it 3 Teilen 
Kiesel- oder Kalksand wurden durch Best. der 1. Kieselsiiure 23— 20,5%  Zement 
gefunden. (G. r. d. l’Acad. des sciences 183. 53— 55.) B ik e r m a n .

G. E. Heyl, Westminster, Brennen von Zemenl und Kalle. D ie zu brennenden 
Stoffe u. die Brennstoffe werden ais Pulver von entgegengesetzten Seiten her in einen 
Ofen eingeblasen. Das im Abzug abgesetzte Erzeugnis wird durch eine Fórdervorr. ent- 
fernt. Der Abzug wird mittels W. gekiihlt, wobei Dampf erzeugt werden kann. (E. P. 
252 780 vom 3/3. 1925, ausg. 1/7. 1926.) K u h l in g .

United States Sand Paper Co., Williamsport, Pennsylvan., iibert. von: Henry 
Joseph, Pittsburgh, Abschleifmitlel, bestehond aus einem feuer- u. wasserfesten Papier 
oder Gewebe, einem stabilen Bindemittel (trocknendes Ol, Gummi, Harztrockner 
u. Triphenylphosphat sowie (NH.,)2SO.,) u. Metallsand. (A. P. 1 591 001 vom 12/5.
1925, ausg. 29/6. 1926.) K a u s c h .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, iibert. von: E. Thomson, Swamps-
eott, V. St. A., Quarzglas. Durclisichtiges blasenfreies Quarzglas wird durch Schmelzen 
u. Zentrifugieren von Quarz gewonnen. Die Gasblasen sammeln sich dabei an e i n e r 
Stelle der zentrifugierten Schmelze, welche nach dem Festwerden abgetrennt wird. 
Zur Ausfiihrung des Verf. kann ein drehbar angeordneter, von einem Heizkórper aus 
W oder Mo umgebener Graphittiegel dienen. (E. P. 252 747 vom 1/6. 1926, Auszug
veroff. 5/8. 1926. Prior. 1/6. 1925.) K u h l in g .

W. & J. George, Ltd. und J. D. M. Smith, Birmingham, Tiegel. Der Deckel 
der aus Porzellan, Metali, Quarzglas o. dgl. hergestellten Tiegel hat einen geringeren 
Umfang ais der obere Rand des Tiegels u. rulit auf einer Reihe von an der Innenwand
des Tiegels angebraehten Vorsprimgen. (E. P. 252 901 vom 5/6. 1925, ausg. 1/7.
1926.) K u h l in g .

G. E. Heyl, Westminster, Zemenl. Stadt. Abfallstoffe (Muli) werden mittels Ab-
gase von Mullverbrennungs- oder Zementofen getroeknet, durch Zusatz geeigneter 
Stoffe, wie CaO oder B ausit zu einer zementbildenden Mischung ergiinzt, im Zement
ofen gebrannt u. gemahlen. (E. P. 251 558 vom 14/12. 1925, ausg. 27/5. 1926.) K u h l .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M., iibert. von: M. Platsch, Schóne- 
berg-Berlin, Geicinnung von Phosphor und Zement. Bei dem bekannten Gliihen von 
Rohphosphat m it Kohle u. S i0 2 wird Ton, A120 3, Bauxit o. dgl. zugesetzt u. die Schmelze 
auf Zement verarbeitet. (E. P. 252 367 vom 17/5. 1926, Auszug veróff. 28/7. 1926. 
Prior. 23/5. 1925.) K u h l in g .

L. C. Schilling, Sehiedam, Holland, Baustoffe. Mit W. erhartende Stoffe, wie 
Gips oder Sorelzement werden mit kolloiden Suspensionen von bituminósen, fetten, 
óligen, harzigen u. dgl. Stoffen Yermischt. (E. P. 252 711 vom 20/5. 1926, Auszug 
yeróff. 28/7. 1926. Prior. 26/5. 1925.) K u h l in g .
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Schumacher’sche Fabrik Ges., Stuttgart, Kunststeine. Porige, fiir Filter-, Mahl- 
u. dgl. -zwecke brauehbare Steine werden erhalten durch Vermischen von Tonerde, 
■Carborundum, Schaniotte, Sand, Koks, FluBspat o. dgl. geeigaet-er KomgroBe mit 
•einem synthet. Harz oder dessen Rohstoffen u. gegebenenfalls einem Katalysator, 
Formen der Mischung unter Druckanwendung u. Erhitzen auf 100— 200°. Zwecks 
Regelung des Grades der Porigkeifc kónnen in der Hitze fluchtige Stoffe, wie Schweról, 
Paraffin o. dgl. zugesetzt werden. (E. PP. 251 964 u. 251 965 vom 24/4. 1926, Auszug 
veroff. 14/7. 1926. Prior. 8/5. 1925.) K u h l in g .

T. W. H. Brown, London, Wasserdichte Baustoffe. Mórtel, Kunststeine o. dgl. 
werden m it einer kolloiden Wachslsg. gemischt. Die Mischung kann auch zum Ver-
putzen dienen. (E. P. 250 652 vom 12/1. 1925, ausg. 13/5. 1926.) K u h l i n g .

O. Lindemann, K o ln  a. Rh., Zemenł und Mórtel. Mórtel oder Zement wird fein 
gemahlenes Glas u. gegebenenfalls Wosserglas o. dgl. beigefiigt. Die Festigkeit u. 
Wasserdiehtigkeit der Stoffe wird erhoht, (E. P. 252 210 vom 18/5. 1926, Auszug 
yeroff. 21/7. 1926. Prior. 18/5. 1925.) K u h l in g .

P. G. Ekstrom, Stockholm, Staubbindung auf Slraflen mit Sulfitablaugo u. 
Kalkwasser. (E. P. 252 378 vom 19/5. 1926, Auszug veróff. 28/7. 1926. Prior. 
22/5. 1925.) K a u s c h .

V I I .  A g r ik u lt u r c h e m ie ;  D i in g e m it t e l ;  B o d e n .
F. Miinter und B. Heinze, ' Arbeiten der agrikulturchemischen Versuchsstation 

Halle a. d. S . der Landwirtschaflskaminer fiir die Promnz Sachsen. I. F. Miinter, 
Agrikulturchemische Versuche. 1. Uber den Wert hoher Stickstoffgaben zu Leguminosen. 
Im Gegensatz zu Feldrerss. wurde die Trockensubstanz u. EiweiBernte in Yegetations- 
gefaBen erhoht. Ausschlaggebend scheint dabei die ausreichende Bewasserung zu 
sein. Zu Riiben u. Getreide verwertet sich N  besser; doch kann eine kleine N-Gabe 
Torteilhaft wirken. In trockenen Zeiten wirken N-Salze auf jungę Lupinen leicht 
ungiinstig ein, indem die Salzkonzz. im Boden zu hoch werden. Auf Neuland emp- 
fiehlt sich Impfung mit Knollchenbakterien. — 2. Kann ein Einpfliigen der Diingung 
vorteil1iaft sein ? Die Frage wird fiir schweren, tiefgrundigen Boden bejaht. —  3. tJber 
■den Einflup verschiedener Kalisalze auf die Phosphorsaureaufnahme. Bei Ggw. von 
^NH4)2S 0 4 wurde die P 20 5-Aufnahme durch K-Salze erhoht, bei Ggw. von Salpeter 
jedoch nicht. —  4. Uber Hohlendiinger. Dio von Dr. W i l l n e r  entdeckten Peggauer 
Hóhlenphosphate hatten nur geringen Diingewert. — 5. Wann soli K alk neben Super- 
phosphat in  den Boden gebraeht werden ? Nur dio im Dezember erfolgte Kalkung 
erhohte die Ertriige an Zuckerruben. —  6. Neuere Phosphate. Dio °/(jische Ausniitzung 
der P2Os war beim Rhenaniaphosphat am hóchsten; Tetraphosphat u. Kolloid- 
phosphat versagten; ais Kopfdiinger eignet sich nur Superphosphat. — 7. Uber Boden- 
reaklion. VerhaltnismaBig viel Alkali vertragen Zuckerruben u. Gerste, empfindlich 
dagegen sind Móhren, Kartoffeln, Rotklee, Lein u. golbe Lupinen. S, CaS04, M nS04 
setzen die Alkalitat herab u. erhohen die Ertriige. Fiir Gerste werden 2 Optima
— bei ph 4,8 u. pa 7,6 —  bestatigt. Auf stark saurem Boden wirkte Kalkstickstoff 
am  besten, Salpeter dagegen schlecht. Saure Boden sind besonders in trockenen 
Zeiten fur das Wachstum ungiinstig. Die Krankheitserscheinungen konnten durch 
Na2C 03 geheilt werden; bei E intritt alkal. Rk. trat Verkrustung des Bodens u. 
Wachstumshemmung ein. —  8. Stimvlationsversuche. Da die deutschen Ackerboden 
geniigend m it Salzen gediingt werden, ist ein Erfolg von Stimulantien in Deutsch- 
land nicht wahrscheinlich. —• 9. Uber Asahi-Promoloid. D ie japan. Angaben konnten 
fur LoBlehmboden nicht bestatigt werden. — 10. Vorfruchtversucli. Ais beste Vor- 
friichte erwiesen sich Gerste, Lein, Klee. Die schlechteste Vorfrucht war die Zucker- 
xiibe selbst. Hafer lieB weniger aufnehmbare Nahrstoffe zuruck.

n .  B. Heinze, Mikrochemische Untersuchungen. Verss, u. Diskussion iiber die

YHI. 2. 102
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Bedeutung des Azotobakter u. der Vitamine fur die Kulturpflanzen. (Landw. Jahrbb. 
64- 65— 169.) T r e n e l .

A. Jacob, Welche Yorziige hal das schwefeisaure K a li gegeniiber dem Chlorkalium  ? 
KC1 entbast den Ackerboden u. yersehlechtert seine Struktur. K 2S 0 4 ist yorzuziehen, 
wenn der Boden kalkarm ist, wenn Cl-empfindliche Pflanzen angebaut werden, wenn 
Mischdiinger hergestellt werden. Bei Kartoffeln u. Zuokerrobr werden Starkę- bezw. 
Zuckergehalt durch K 2S 0 4 erhoht u. bci Obst u. Wein bessere Friichte erzielt. KCł 
setzt bei Tabak die Brennbarkeit lierab. (Kali 20. 133— 36. 197— 200. Berlin- 
Nikolassee.) T r e n e l .

F. W. Parker und J. W. Tidmore, Der Einflu/3 von K alk  und Phosphaldungern 
auf den Phosphorgehalt der Bodenldsung und der Bodenextrakle. Die Kalkung ycrgróBert 
den P-Gehalt der Bodenlsg. u. der Extrakte bei Anwendung saurer Phosphate u. bas. 
Schlacken; der EinfluB euf die Loslichkeit natiirlieher Phosphate ist klein u. nicht ein- 
deutig, die Loslichkeit von Knochenmehl wird herabgesetzt. (Soil Science 21. 425— 41. 
Alabama Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

H. Niklas, A. Strobel und K. Scharrer, Zur Wertbestimmung der Phospho-r- 
saure im Rhenaniaphosphat. (Vgl. S. 101.) D ie citronenl. P 20 5 des Rhenaniaphosphats 
is t der wl. des Superphosphats gleichwertig in Hinsicht auf dio erzielten Mehrertrage 
an Kómern, Knollen, Stroh, Futtcr u. in Hinsicht auf Schossen, Bliihen, Reifenr 
1000-Korngewicht, Wurzelausbildung, Verhaltnis yon Korn- zu Strohertrag. D as  
Thomasmehl stand stets in seiner Wrkg. den genannten P 2Ofi-Diingern nach! D ie  
Giite des Rhenaniaphosphats wird durch seinen Gehalt an annnoncitratl. P 20 6 be- 
stimmt, weil Thomasmehl nur die H alfte dayon enthalt. (Fortschr. d. Landwirt- 
schaft 1. 365— 72. 401— 407.) T r e n e l .

Kleberger, Unlersuchungen uber die Wirkung des Stallmistes ais Grunddungung 
allein und in Yerbindung m it mineralischer Beidiingung. D ie Verss. ergaben, daB weder 
die minerał. Volldiingung allein noch die Stallmistgrunddungung Hóchstertrage sicher 
stellen. Nur die Yereinigung beidcr fiihrt zu Hóchstertragen. Mineraldungung wurde 
in Ggw, von Stalldung hoher ausgenutzt ais ohne, umgekehrt fórdert die 3Vlineraldungung 
auch die Ausnutzung des Stalldungs. Fiir die Hóhe des Entzuges der Niihrstoffe aus 
der Dungung sind die Ertragshóhen maBgebend, wobei die erhóhte Ausnutzung einer 
kombinierten Dungung in erster Linie auf erhóhte Wrkg. der Mineraldungung zuruek- 
zufiihren ist. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Dungung Abt. B . 5. 241— 71. GieBen, 
Agrikulturchem. Lab. der Landesuniy.) G rim m e .

N. T. Nelson und P. J. Anderson, Dungungsversućhe m it Tabak. Dio Verss. 
ergaben die gute Wirksamkeit minerał. N-Diinger, wobei gleich gute Resultate mit 
N a N 0 3 u. (N H ,)oS04 allein oder in Mischung erzielt wurden. Fischmehl ais N-Quelle 
bildet einen billigcn Diinger, ebenso Abwasserschłamm. —  Fehlen yon minerał. P 20 5- 
Diingern yerringert die Qualitat. D ie besten Resultate in Ertrag u. Qualitat wurden 
m it 191 Ibs. P 20 6 (Superphosphat oder Pracipitat) je 1 acre erzielt. —  Dungung mit 
K 2SOj u. K 2M g(S04)2 ergaben prakt. gleiche Resultate. Das teure Doppclsalz rentiert 
sich nur auf MgO-armen Bóden. —  Es erwies sich nicht ais prakt., die Diingergaben 
nicht auf einmal zu geben, sondern getrennt, da dadurch die Ernten sinken. (Rep. 
Conn. Agric. E xp. Stat. 48. 3— 34 T. Sep.) G r im m e .

Frederick V. Coville, Bultermilch ais Diingemittel fiir  Blaubeeren. Vf. beschreibt 
die ausgezeichneten Erfolge an Blaubeeren bei Dungung nut Buttermilcli. Die so ge- 
dungten Pflanzen sind viel gróBer u. schwerer ais die normałen Pflanzen. Auch auf 
Azalcen u. Rhododendron wirkt Buttermilch gunstig. Aus den Verss. m it den cinzelnen 
Bestandteilen der Buttermilch geht hervor, daB entrahmte Milch, Casein u. Molken 
giinstige Diingem ittel sind, wahrend Rahrn u. Milchzucker das nicht sind. (Science-. 
64. 94— 96. Washington [D. C.], Bureau of Plant Industry.) JOSEPEY.
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R. Marlin Barnettej Synthetische Calciumsilicate ais landwirłschaftliche Kalkąuelle.
II. Vergleich m it andem Kalkfomien bzgl. des Einflusses auf die Tatigkeit der Boden- 
bakterien. Vf. bestimmt Bakterienzahl, Nitrat- u. Sulfatbildung in sauren u. nicht- 
sauren Bóden nach Zugabe von Kalkstein, Kalkhydrat, Dicalciumsilieat u. „Limosil". 
Alle Kalkformen wirkten auf saure Boden gunstig ein, die Bakterienzahl u. die Nitri- 
fikation von (NH.j)2S 0 4 war den Ertragen proportional, „Limosil“ erhohte mit steigenden 
Gaben die Sulfatbildung in sauren Bóden, auf gekalkten Boden war sein EinfluB gering. 
(Soil Science 2 1 . 443— 75. New Jersey, Agric. Exp. St.) T r e n e l .

George John Bouyoucos, Umgeben Kolloide die Bodenteilchen in  Form von Hduten 1 
Vf. wendet Mikroskop u. die Methode der Benetzungswarme zur Best. der Kolloide 
auf der Oberflachę der Bodenkórner an. D ie Benetzungswarme des groben Materials 
ist mit drei Ausnahmen gróBer ais die des fein gesiebten. Die Frage wird im allgemeinen 
vem eint. (Soil Science 2 1 . 481— 87. Michigan, Ag. Exp. Stat.) T r e n e l .

Moyer D. Thomas und Karl Harris, Das Feuchtigkeitsdquivalent der Boden, 
Unters. iiber die Best. des Feuchtigkeitaquivalents der Boden nach der Zentrifugen- 
methode; Fehlergrenzen der Methode in ihrer Abhangigkeit von der physikal. Beschaffen- 
heit des Bodens. (Soil Science 21 . 411— 24. Utah, Agric. Exp. Stat.) T r e n e l .

Alexius A. J. de Sigmond, Beitrag zur Theorie iiber die Entsteliung von Alkaliboden. 
Beobachtungen u. Unterss. des Vfs. an ungar. Alkaliboden stehen nicht im Einklang 
mit der Hilgardschen Theorie, die fiir die B. von Alkaliboden lediglich das Klima ver 
antwortlich macht: 1. In Ungarn finden sich solche Bóden inm itten der besten Weizen- 
gegenden, 2. verschiedene ungar. Bóden enthalten nur wenig Soda u. haben dennoch 
den Charakter der schwarzen Alkaliboden HiLGARDs. Undurchlassigkeit des Unter- 
grundes u. zeitweise Uberflutung sind im semi-aridcn Klima der ungar. Steppe die 
Faktoren, die zur B. der Szikboden fiihren. Die Undurchlassigkeit des Untergrundes 
wird dadurch erzeugt, daB die zweiwertigen Basen des Bodens durch Na infolge Basen- 
austausch ersetzt worden sind. Diskussion der Auffassungen G l in k a s  u .  der von 
G e d r o in  u .  K e l l e y ; Vf. fordcrt scharfe Unterschcidung zwischen Alkaliboden u. 
Salzboden. (Soil Science 2 1 . 455—75. Budapest, Techn. Hochsch.) T r e n e l .

B. Aarnio, Die Eimoirkung von Elelctrolyten auf die A dsorption des Wasser- 
stoffions. Vf. bestimmt die Pufferkurven finn. Bóden gegen 0,1— 0,00001-n. HC1 
bezw. NaOH m it u. ohne Zusatz von 0,01-n. KC1 u. CaCl2. KC1 u. C'aCl2 kónnen die 
H-Ionen nicht aus dem Boden herausdrangen, woraus folgt, daB die durch KC1 erhóhto 
Bodenaziditat nicht auf einen Austausch von H' gegen K , sondern auf die B. von 
A1C13 zuriickzufiihren ist. (Internat. Agrikultur-Wiss. Rundschau. Mitt. Internat. 
Bodenkundl. Ges. 2. 1— 7.) T r e n e l .

F. Wityn, Der Einflu/3 der Elektrolyte auf verschiedenartige Tonsuspensionen. 
Vf. untcrsucht den Schwellenwert, bei dem durch verschiedene Agenzien fur Suspen- 
sionen von russ. Gley- u. Podsolbóden Sedimentation eintritt. Die Suspensionen des 
Gleybodens u. des Horizontcs A  des Podsol sind gegen die gepruften Elektrolyte 
H 2S 0 4, C 02, Ca(OH)2, N aH C 03> NaCl, CaS04, Ca(HC03)2 —  besonders unempfindlicli; 
die gróBte Empfindlichkeit zeigte die Suspension des Horizontes C  (Mergellehm). Der 
hemmende EinfluB des NaH C 03 auf die Sedimentation ist besonders groB auf die 
Horizonte B  u. C. Diskussion der Bedeutung des Kalks fiir die Bodenstruktur. (Inter
nat. Agrikultur-Wiss. Rundschau. Mitt. Internat. Bodenkundl. Ges. 2. 14— 56.) T r e n

R. E. Stephenson, Beziehung der Mahlfeinheit zur Ozydation der Schwefels in  
Boden. Je feiner der Schwefel gemahlen ist, um so schneller wird er oxydiert. Fiir die 
Praxis genugt der Feinlieitsgrad eines ,,40 Maschen“-Siebes. Durch die Oxydation 
des S werden alkal. Bóden neutralisiert; die erzeugte Saure bringt Ca leichter in Lsg. 
(Soil Science 2 1 . 489— 94. Oregon, Agric. Exp. Stat.) T r ŚNEL.

H. Kappen und J. Breidenfeld, Zur Kenntnis der Sdureuńrkurujen der Iiiesel- 
sdure und geuńsser Silicałe. Das Auftreten von Al-Salz bei der Behandlung von natur-

102 *



1572 HVII. A g r ik u l t u r c h e m ie ; DO n g e m i t t e l ; B o d e n . 1926. II.

lichen u. kunstliolien Silicaten m it den Lsgg. von Neutralsąlzen ist ein direkter AI- 
Ionenaustausch u. keine Neutralsalzzers. mit Rucklsg. von Tonerde. (Ztschr. f. Pflanzen- 
ernahr. u. Dtingung. Abt. A. 7- 174— 90. Bonn-Poppelsdorf, Inst. fiir Chemie der landw. 
Hochschule.) G r im m e .

Karl Boresch, Uber Oxydationen und Reduktionen von Ammoniumsalzen, N itriten  
und Nitrałen durch wasserunlosliche Eisenverbindungen. Verscłiiedene wasserunl. eisen- 
haltige Stoffe, wie Minerał- u. Gesteinspulver u. andere, sowie Fe-Verbb. haben nach 
dem Ausfall der Verss. die Fahigkeit, Ki tratę in neutralen wss. Lsgg. zu Nitriten zu 
reduzieren. Ggw. von N H 4 steigert die Rk., wobei N H 4 zu N itrit gleichzeitig oxydiert 
wird. Es handelt sich dabei um den Verlauf einer bimołekularen, unvollstandigen Rk., 
wobei die Fe-Verb. ais Katalysator wirkt. Auch der Abbau von N itrit zu N H 4 wird 
durch Fe beschleunigt u. verlauft in Ggw. von N H 4 fast quantitativ in unimolekularer 
Rk. Der gleichzeitige Verlauf von Oxydation des N H 4 u. Red. von Nitrat in derselben 
Lsg. scheint mit dem umgekehrten Wechsel zweier Oxydationsstufen des Fe ge- 
koppełt zu sein. (Ztschr. f. Pflanzenernahr. u. Dungung. Abt. A. 7- 205— 32. 
Tetschen-Liebwerd, Lab. f. Pflanzenerniihrung der landw. Abt. der deutsch. techn. 
Hochschule.) G rim m e .

Mantoro Kondo, Uber die Einmirkung des K alks auf die Erhaltung der Keim - 
leraft von Samereien. Vf. hat wahrend 11 Jahren die Einw. von gebranntem Kalk auf 
die Erhaltung der Keimkraft von Samen, besonders von kurzlebigen, untersucht. In
folge der trocknenden Wrkg. des CaO kann die Keimkraft der Samen lange Zeit er
halten werden, wenn sie luftdicht, kiihl, m it gebranńtem Kalk gemischt, aufbewahrt 
werden. (Ber. d. Ohara Inst. f. landwirtsch. Forsch. 3. 135— 47.) T r e n e l .

Mantaro Kondo, Uber die Erhaltung der Keim kraft von Samereien und iiber 
Trocknungsmittd. An Stelle von gebranntem Kalk sind auch andere Trockenmittel 
brauchbar; doch empfiehlt sich Kalk aus prakt. Griinden. (Ber. d. Ohara Inst. f. land
wirtsch. Forsch. 3. 147— 50. Ohara Inst. Japan.) T r e n e l .

E. Stellwaag, Der Gebrauch der Arsenmittel im  deutschen Pflanzenschutz. Ein  
Ruckblick und Ausblick unłer Verweriung der ausldndischen Erfahrungen. (Ztschr. f. 
angew. Entomologie 12. 1— 49.) T r e n e l .

B. N. TJppal, Giftigkeit von organischen Verbindungen fiir die Spor en von phyto- 
phthora colocaswe rac. D ie Giftwrkg. aliphat. Alkohole wachst m it steigendem Mol.- 
Gew.; die Isomeren sind schwacher ais die entsprechenden normalen. An 1. Stelle 
steht Allylalkohol, an letzter Glycerin. Noch giftiger sind Aldehyde, hier steht 
Formaldehyd —  wie zu erwarten ist —  an 1. Stelle; dann folgen substituierte 
Benzaldehyde u. Glyoxal. B ei den Fettsauren ist der Dissoziationsgrad nicht immer 
fiir die physiolog. Wrkg. kennzeichnend; durch Einfuhrung von Cl- u. OH-Gruppen 
wird die Wrkg. verstarkt. Bei aromat. Sauren ist dio Stellung im Benzolkern nicht 
eindeutig ontscheidend. Benzoe-, Bernstein- u. Gerbsauren sind spezif. hemmend fiir 
die B. der genannten Sporen. (Journ. Agricult. Research 32. 1069— 95. Jowa Agric. 
Exp. St.) T r e n e l .

Hans Peter, Uber die Rolle der Vitamine bei der Ermhrung der landimrtscluijt- 
wirtschaftlichen Nutztiere. Zusammenfassender Vortrag. (Fortschr. d. Landwirtschaft 1. 
416— 18.) T r e n e l .

Wilhelm Schmidt, E in  neues Verfahren zur Messimg der Bodentemperatur. Glas- 
rohre von 60 cm Lange u. 7 mm auBeren Querschnitt werden in den gewachsenen 
Boden eingesetzt u. die Temp. des Bodens m it Hilfe eines Thermoelementes aus Cu u. 
Constantan u. eines ZeiBschen Schleifengalvanometers gemessen. (Ztschr. f. Instrumen- 
tenkunde 46. 431— 33. Wien, Hochsch. f. Bodenkultur.) T r e n e l .

Max Trenel, Uber ein einfaches Gerdt zur Bestimmung der Bodenreaktion („Boden- 
sauren“ ). (Emahrung d. Pflanze 22. 148— 51. —  C. 1925. I. 412.) T r e n e l .
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P. S. Burgess und J. F. Breazeale, Methoden zur Bestimmung der austau&ch- 
fahigen Basen in  Boden. Besprechung der Naehtcile bei Anwendung von NHjCl u. 
Arbeitsvorschrift mit Hilfe einer 0,1-n. BaCl2-Lsg. 500 g lufttrockner Boden werden 
in Filtrierglasern mit 1000— 1500 ccm einer 0,1-n. BaCl2-Lsg. solange behandelt, bis 
im Filtrat kein Ca mehr nachweisbar ist. Man fiillt mit dest. W auf ein bestimmtes 
Vol. auf, fallt das uberschiissige Ba in der Kiilte m it N a2CrO,t bei Ggw. von Essigsaure. 
u. bestimmt das ausgetauschte Ca, Mg, K  u. N a nach iiblichen Methoden. „WeiB- 
Alkali“-Boden miissen vor der BaCl2-Behandlung m it dest. W. von 1. Salzen befreit 
werden. (Science 64. 69— 70. Arizona, Agric. Exp. St«.t.) T r e n e l .

E. L. Pease, Darlington, Diingeniittel. Porige Stoffe, wie Torf, Koks, gepulverte 
Kornahren o. dgl. werden m it Calciumphosphaten minerał, oder organ. Herkunft ge- 
mischt, die Mischung, falls sie CaC03 enthalt, m it der zur Umwandlung des letzteren 
in Gips erforderlichen Menge H 2S 0 4 u. dann m it H3P 0 4 behandelt. Das Erzeugnis 
kann mittels N H 3 enthaltender Gase neutralisiert werden. (E. P. 253 291 vom 16/4.
1925, ausg. 8/7. 1926.) K iju l in g .

W. R. Fielding, Fletwood, England, Dungemittel. Organ. Stoffe enthaltende 
Massen, wie Stroh, Torf, Holzmebl, Fisch- oder Knochenmehl, Muli u. dgl., werden 
mit hygroskop. Diingesalzen, wie K 2C 03 oder N aN 03 u. „effloreszierenden“ Stoffen, 
wie N a2C 03, N a2S 0 4 oder Alaun yermischt. Ton, Calciumverbb. oder Phosphate konnen 
auBerdem zugefiigt werden. (E. P. 252 039 vom 16/12. 1924, ausg. 14/7. 1926.) K u h l .

Deutsche Gold- & Silber-Scheide-Anstalt vorxn. Roessler, Frankfurt a. M., 
Saalguibeize, dad. gek., daB Cu-Ammonsulfat, Cu-Ammoniumacetat u. Hg(CN)2 oder 
Stoffe, welche diese Verbb. miteinander zu bilden yermogen, unter Vermeidung der 
Ausfallung bas. Cu-Salze zusammengebracht werden, zweckmaBig unter Zusatz von 
NH3 oder (NH4)2C 03 allein oder zusammen. —  Behandelt man z. B. Saatgut wahrend 
1 Stde. mit einer l% ig ., Cu-Ammoniumsulfat, Cu-Ammoniumacetat, Hg(CN)2, 25%ig. 
N H 3 n. (NH4)2C 03 enthaltenden Lsg., so wird eine volle Sporenabtótung erzielt, ohne 
die Keim- u. Triebfiihigkeit des Saatgutea zu schadigen. Ein Waschen des Saat- 
gutes nach dem Beizen ist nicht erforderlich, vielmehr kann es ohne Schadigung der 
Tiere verfiittert werden. Die Ggw. von N H 3 in dem Mittel begiinstigt die Ablsg. der 
Sporen von den Kornem, vermutlich infolge der fettverseifenden u. die Cellulose 
erweichenden Wrkg. der ammoniakal. Lsg., wodurch eine gute Benetzbarkeit der 
Kemoberflache erreicht wird, so daB die Sporen von der Beizfl. vóllig umhiillt werden. 
(D. R. P. 432195 KI. 451 vom 23/11. 1920, ausg. 28/7. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Konstanz i. B ., Saatgulbeize, gek. durch 
die Yerwendung von Rhodanverbb. bezw. von Mischungen von Rhodanverbb., ins- 
besondere solcher, die Bhodanide mehrerer Metalle, wie von K , Hg, Fe u. Cu, ent
halten, oder von Rhodam*erbb. enthaltenden Stoffen, gegebenenfalls unter Mitwrkg. 
anderer desinfizierender Mittel. —  Folgende Beispiele sind angegeben: Man fallt 
A12(S 0 4)3 aus wss. Lsg. durch eine wss. Ba(SCN)2-Lsg. u. filtriert. —  Man lóst As20 3 
u. KSCN in W. —  Man fallt in W. gel. Chromalaun m it Ba(SCN)2. —  Man versetzt 
eine 10% ig. FeCl3-Lsg. m it 83% ig. KSCN-Lsg. —  Man lost A gN 03 in konz. KSCN- 
oder N H 4SCN-Lsg. Zur Verwendung ais Saatgutbeize werden die Lsgg. derart mit 
W. verd., daB z. B. je 100 g der Lsg. 0,3 Al oder 0,1 g As, oder 0,7 g Cr, oder 0,1 g 
Hg, oder 0,14 g Fe, oder 0,6 g Ag enthalten. —  Man versetzt Fe(SCN)3-Lsg. mit wss. 
Lsgg. yon Mg(SCN)2 u. Zn(SCN)2 u. verd. 100 g der Mischung soweit, daB sie 0,1 g 
Fe enthalt. —  Man mischt Hg(SCN)2-Lsg. mit wss. Lsgg. von Pb(SCN)2 u. AgSCN 
u. verd. mit W. —  Man versetzt Fe(SCN)3- m it Hg(SCN)2-Lsg. oder A1(SCN)3- mit 
Cr(SCN)3-Lsg. u. verd. —  Man lóst H g(N 03)2 unter Zusatz von konz. H N 0 3 in W., 
gibt eine wss. KSCN-Lsg. hinzu, wascht den Nd. bis zur neutralen Rk. des Filtrats 
mit W. aus u. lost das Hg(SCN)2 in KSCN-Lsg. Gibt man zu dieser Lsg. noch solche
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von FeCl3 u. Cu(SCN)2 . KSCN, so entsteht eine Lsg. von K-Hg-Fe-Cu-Rhodanid. 
Die Lsgg. kónnen sowohl zum Tauchen ais auch Benetzen des Saatgutes dienen. 
Durch Zusatz von ICMnO4 kann die Desinfektionswrkg. der Rhodanverbb. erhoht 
werden. Auch Zusatze von Phenolen, P yrid in  u. dessen Derim . erweisen sich ais 
yorteilhaft. Es ist so die Mitwrkg. von Metallen zur Saatgutbeize moglich, die bisher 
hierfiir noch nicht benutzt wurden, sowie von ungiftigen Metallen, wie Fe. Eine 
Becintrachtigung der Keimfahigkeit u. der Keimungskraft findet weder bei tJber- 
echrcitung der yorgescliriebenen Konzz. noch der Beizdauer statt. (Oe. P. 100 210 
vom 13/12. 1921, ausg. 25/6. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Egon Romberg, Berlin, Herstellung eines M ittels zur Vernichtung und Verlreibung 
ton  Ralten und Mdusen, dad. gek., daB ein in Leim eingetauchter Kork in gepulvertem, 
besonders aus capsicum fruiescens u. capsicum baccatum hergestellten Cayennepfeffer 
gewalzt u. damit bestreu^ wird. —  Das fiir Menschen u. Haustiere ungefahrliche Mittel 
verursacht den Tod aller m it ihm in Beriihrung kommender Ratten u. Miiuse innerhalb 
1 Monats. (D. R. P. 432 196 KI. 451 vom 8/9. 1920, ausg. 27/7. 1926.) S c h o t t l .

Raymond Vidal, Paris, Herstellung von Reinigungs-, Desinfeklions-, soiaie fungiciden  
und insekticiden M itteln. Phenole oder phcnolhaltige Teerole werden durch Einw. von  
Alkoholen in Ggw. von wasserfreiem ZnCl2 u. gasfórmiger HC1 unter miiBigem Er- 
warmen in G-alkylierte Phenole ubergefiihrt. —  Diese C-Alkylphenole werden entweder 
in wss. Alkali gel. u. die Lsgg. m it wss. Lsgg. von Alkaliseifen der Ricinusolsdure oder 
die freien Phenole mit gewohnlicher Seifenlsg., Ricinusol u. aromat. KW -stoffen  oder 
fl. Cl-Siibstituiionsprodd. des C, CS2 oder Tetrahydronaphthalin gemischt. —  Die mit 
W. yerd., bestiindigen Emulsionen finden in der Teztilindustrie, in der Farberei, der 
Lohgerberei, Weiflgerberei, zum Liislrieren u. Appretieren  von Pelzwerk, zu hiiuslichen 
Reinigungszwecken, zum Reinigen von Anstrichen, Druckicalzen u. Lettern, sowie zur 
Vernichtung yon Schadlingen aller Art, wie des Bodens, der Pflanzen oder der Tiere, 
Yerwendung. Z. B. wird das durch Einw. von n-Butylalkohol auf o-Kresol in Ggw. von 
ZnCl2 u. HCl-Gas erhaltliche n-Butyl-o-kresol in NaOH 37° Bć. gel. u. die Lsg. mit einer 
wss. Lsg. des Na-Salzes der Ricinusolsdure gemischt. —  Oder man gibt zu der wss. 
Lsg. der Na-Seife aus Ricinusol freies n. Butyl-o-kresol u. setzt zu der Mischung entweder 
Petroleum  oder P A e., oder Gasol oder Vaselinol, Sólarol oder Dekahydronaplithalin. 
D ie klare Lsg. laBt sieb ohne Abscheidung der Bestandteile m it W. yerdiinnen. —  Oder 
man gibt zu einem Gemisch aus einem aromat. K]Y-stoff, wie Bzl., Toluol, X ylo l, Cymol 
oder Teerol u. einer wss. Lsg. von ricinusolsaurem N a  allmahlich n. Butyl-o-kresol 
bis zur klaren Lsg. —  Das obige Yerf. laBt sich in yersehiedenen Richtungen abandern: 
Man yerwendet an Stelle der KW -stoffe vegetabil. oder li er. Ole, Harzole oder Olein. 
Bei Verwendung des letzteren setzt man zur Erzielung durchsichtiger Praparate 15 
bis 20% N H 3 22° Be. zu. —  Ferner kann man die C-Alkylphenole zu konz. Lsgg. von 
ricinusolsauren Alkalien  setzen, wodurch gut schaumende Prodd. erhalten werden. —  
Behandelt man Ólsaure, Palm itin- oder Slearinsdure m it Alkalihydroxyden oder NH3 
in Ggw. von C-Alkylphenolen oder Phenol selbst, fem er Resorcin, Hydrochinon oder 
Orcin, so werden Prodd. erhalten, die ohne Zusatz yon ricinusolsauren Alkalien groBere 
Mengen von freien Fetlsduren, aliphat., aromat., hydroaromat., Terpen-KW-stoffen, 
dereń Cl-Substilutionsprodd., CCI4 oder CS2 zu losen yermogen u. m it W. mischbar 
sind. Man tr&gt z. B. in geschmolzene Slearinsdure oder in Ólsaure ein Butylkresol ein 
u. yerriihrt das Gemisch mit wss. N H 3 22° Be. oder NaOH 37° Be., wobei es sich er
warmt, yerdickt u. in W. 11. wird. D ie Prodd. zeigen selbst in Ggw. yon Seesalz oder 
CaO-haltigem W. starkę Schaumwrkg. —  In dem letzterwiihnten Verf. lassen sich die 
Phenole durch Alkohole, wie CH3OH, A ., Propyl-, i-Propyl-, Butyl-, i-B utyl-, Am yl-,
i-Amylalkohol, tert. Butyl- u. tert. Amylalkohol, Terpineol oder Benzylalkohol, die lioch- 
molekularen Fettsiiuren durch Ozyfettsauren der Reihen CnH 2n0 3 u. CnH2n_20 3 ersetzen. 
Die Praparate eignen sich auBer zu den bereits oben angegebenen Zwecken besonders
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zum Avivieren  von Schwefelschwarzfarbungen. —  An Stelle der C-AUkylphenole kann 
man femer C-Benzylphenole oder -kresole, oder Alkalisalze yon Phenol- oder Kresol- 
sulfosduren verwenden; des weiteren durch katalyt. Hydrierung geruchlos gemaehte 
Phenole oder Kresole. Vor der Hydrierung miissen die S-haltigen Verbb. durch Oxydation 
zerstort werden, worauf man im geschlossenen GefaB unter Ruhren u. in Ggw. von 
Katalysatoren eine zur B. von cyclo-Hexanol oder dessen Homologen unzureichende 
Menge H 2 auf die rohen Phenole zur Einw. bringt. —  SchlieClich kann man die Phenole 
oder Alkohole durch die Alkalisalze der 3 Ozybenzoesauren oder der Oxyłoluylsauren 
oder die freien Sauren selbst ersetzen. Auch die mit Hilfe dieser Sauren erhaltlichen 
Praparate zeigen m it Meerwasser u. sehr stark CaO-haltigem W. Schaumwrkg. (P. P. 
566 406 vom 8/8. 1922, ausg. 14/2. 1924 u. F. PP. 27591 [Zus.-Pat.] vom 30/1. 1923, 
ausg. 31/7.1924, 27779 [Zus.-Pat.] vom 14/2.1923, ausg. 18/8. 1924, 27784 [Zus.-Pat.] 
vom 19/2. 1923, ausg.. 18/8.1924, 28 059 [Zus.-Pat.] vom 10/3. 1923, ausg. 14/1. 1925, 
28 060 [Zus.-Pat.] vom 15/3. 1923, ausg. 14/1. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Sun Oil Company, Philadelphia, iibert. von: Gellert Alleman, Swarthmore, 
Pennsylyania, V. St. A., Inseklicides M ittel, bestehend aus einem Gemisch des bei 
der Reinigung von Schmierolen m it NaOH erhaltlichen Riickstands mit Rohkresol. —  
Dieser Ruckstand ist in der Hauptsache eine wss. Emulsion von Na-Naphthenaten 
u. Na-Resinaten sowie freiem minerał. Schmierol. Man kann aus diesem Ruckstand 
auch die freien Sauren u. Mineralol durch Zusatz yon 7°/0ig. H ,S 0 4 abscheiden, yon 
der unteren wss. Schicht, enthaltend gel. N a2S 0 4, abheben u. mit NaOH yerseifen. 
Da3 Gemisch m it Rohkresol ist in jedem Verhaltnis mit W. emulgierbar u. findet 
so vorzugsweise ais Waschmiłtel fiir  Schafe Verwendung, die hierdurch von in der 
Wolle befindlichem Ungeziefer aller Art befreit werden. Auch ais Spritzmiltel fiir  
Pflanzen  u. Baume kann das Prod. benutzt werden. (A. P. 1591006 vom 24/3.
1923, ausg. 6/7. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik von Heyden Akt.-Ges., Radebeul-Dresden (Erfinder: Dietrich 
Lammering, Braunschweig), Darstellung fungicider Adsorptionsverbindungen yon unl. 
Cu-Verbb. mit A1(0H)3, 1. dad. gek., daB in W. 1. Cu-Salze mit in W. 1. Alkalialuminat- 
verbb. umgesetzt werden. —  2. dad. gek., daB nur ein Teil der zur Fiillung yon unl. 
Cu-Vcrbb. notigen alkal. reagierenden Stoffe durch in W. 1. Alkalialuminatverbb. er- 
setzt wird. —  Z. B. wird CuSO,, in W. gel. u. unter Ruhren in eine wss. Lsg. von Na- 
Aluminat techn. gegossen oder umgekehrt die letztere in die Cu-Lsg. —  Entfernt man 
das W. aus der yorstehend erhaltenen Aufschlammung groBtenteils durch Filtration, 
mischt den noch feuchten Nd. innig mit Bolus u. bringt bei gelinder Warme zur Trockne, 
so erhalt man nach dem Mahlen ein streubares, gut an den Pflanzen haftendes Pulver. —  
Die Prodd. finden teils ais Spritzbriihen Verwendung, wobei sio sich infolge unyeranderter 
Schwebefaliigkeit sehr lange brauchbar u. infolge der groBen Oberflache der unl. Cu- 
Verb. hochwirksam erweisen; selbst starkę Regengiisse yermogen die eingetrockneten 
Ndd. nicht wieder von den Pflanzen abzuwaschen, teils ais Nafibeize fiir Saalgut. Die 
festen, staubformigen Prodd. diencn fiir sich oder init Talk, Bolus, MgO ais Bestaubungs- 
mittel u. Saalguttrockenbeize. (D. R. P. 432 399 KI. 451 vom 9/7. 1924, ausg. 4/8. 
1926.) S c h o t t l a n d e r .

V I I I .  M e ta l lu r g ie ;  M e ta l lo g r a p h ie ;  M e ta l lv e r a r b e itu n g .
Friedrich Kórber, Uber Gegenwarlsprobleme der Eisenhiittenkunde. (Natur- 

wissensehaftliche Monatshefte 5. 224— 33. 1925. Dusseldorf, Sep. v. V f.) P f l u c k e .
A. Wagner, Die. Einwirkung der Temperatur im Hochofen auf die Eigenschafteyi 

des Roheisens. Roheisen wurde unter sonst gleichen Bedingungen boi 2 verschiedenen 
Tempp. erblasen u. die Proben chem., physikal. u. metallogr. untersucht. Dabei 
konnte ein grundsatzlicher Unterschied der Eigensehaften nicht festgestellt werden. 
Die Abweichungen der Zus. sind auf das yerhaltnismaBig starkę TemperaturgefaUe
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in der Włndperiode zuruckzufiihren. Von groBem EinfluB ist auch der Warmeinhalt 
der Schlacke. (Stalli u. Eisen 46. 1005— 12. Duisburg.) L u d e r .

E. de Loisy, Uber die Geschmndigkeit der Entfernung des Kohlenstoffs im  M artin- 
ofen. Bei den iiblicłien Arbeitsyorgangen im Martinofen, wenn also das Bad m it 
einer reichliehen Schlackenmenge iiberdeekt ist, und bei einem t)bermaB an Eisęn- 
oxyd ist die Gcsehwindigkeit der Entkohlung in jedern Augenblick proportional zu 
der im Bad zuriickbleibenden C-Menge; dabei bildet niclit die eigentliche Rk. 
FeO C =  CO -f- Fe die Erklarung zu der C-Entfernung, sondern das Gesetz der 
Diffusion des C im metali. Bad bis zur Beriihrung m it der Schlacke. Dieses Dif- 
fusionsgesetz zeigt ebenfalls, daB die Dauer des Prozesses proportional dem Quadrate 
der Baddicke ist. D iese Regeln sind auch fiir alle Rkk. zu yerstehen, in denen ein, 
Metallbad durch eine uberschwimmende, fl. oder gasfórmige Phase gefeinert wird, 
d. h. fiir die Melirzahl der metallurg. Feinerungen. (Rev. de Metallurgie 23. 369- 
bis 380.) K a l p e r s .

Maurice Bouffart, Filhrung und Uberwachung der Martinofen. Die tlberwachung 
des Betriebes, die standig zu erfolgen hat, sollte umfassen die Zus. der durch die Gas- 
erzeuger gelieferten Gase u. die Zus. der verbrannten Abzugsgase. Weiter sind vor- 
zusehen yerschiedene Ziihler fiir die Messung der Luft- u. Gasmenge, Pyrometer an 
den verschiedenen Kammern u. Druckmesser. (Rev. de Mótallurgio 23. 381 
bis 389.) K a l p e r s .

Grenet, Bemerkungen, die sich auf das Gleichgewichtsdiagramm Eisen-Nickel be- 
ziehen. Nichtumkehrbarkeit der krystallinischen Umwandlungen. Fast Grenzzustande 
in  den krystallisierten K órpem . Vf. bringt eine erganzende Betrachtung zu seinen 
Ausfiihrungen (Rev. de Metallurgie 23. 143; C. 1926. I. 3274) u. behandelt liaupt- 
saehlieh das Gleichgewiehtsdiagramm zweier Phasen. (Rev. de Metallurgie 23 . 
432.) K a l p e r s .

Albert Sauveur, Die Theorien der Hartung von Stahl. I. Mitt. Einer Reihe hervor- 
ragender Fachleute ^-urdc ein Fragebogen yorgelegt, dessen Fragen sich erstreckten 
auf die Natur des Martensits, die Ursache seiner Hartę, die fiir seine B. notwendigen 
Bedingungen, den sich dabei abspielenden Vorgang, den Zustand des Martensits 
(feste Lsg. von Fe u. C oder von Fe u. FesC), die Rolle der C-Atome oder Carbid- 
molekiile im Krystallnetz u. auf die Spannungen beim Harten. D ie auf diese Fragen 
eingegangenen Antw'orten von 23 Metallurgen werden zusammengestellt. (Rev. de 
Metallurgie 23. 392— 406.) K a l p e r s .

Leon Dlougatch, Uber die Vencendung von physikalisch heifiem Eisen im  Kon- 
verter. Vf. tr itt der Auffassung von L e p e y t r e  (Rev. de Metallurgie 23. 82; C. 1926.
I . 2960) entgegen, nach der H o l z  ais erster auf den Gedanken gekommen ist, zwischen 
Miseher u. Stahlwerk einen Siemensofen einzuschalten, u. Sp r in g o r u m  ais erster 
die Bedeutung hervorgehoben hat, die in der Verwendung von nur physikal. heiBenr 
Eisen im Konverter besteht. Vielmehr gebiihrt dem Russen D . K . T s c h e r n o f f  
das Verdienst, zuerst auf den Yortcil hingewiesen zu haben, den die t)berhitzung 
des fl. Roheisens vor dem GieBen in den Konverter bietet, wahrend die tlieoret. 
Bedeutung dieses Verf. yon M. A. P a v l o \v  erklart worden ist, dessen Gedanken 
im Jahre 1908 von G r o u m e -G r j im a il o  wiederholt wurden. (Rev. de Metallurgie 
23. 390— 91.) K a l p e r s .

E. Houdremont, H. Kallen und K. Tliomsen. Verfestigung und Rekrystallisation 
vergutełer Stahle. D ie Verss. erstreckten sich auf den EinfluB des Kaltziehens auf. eine 
Reihe von yergiiteten u. yerschieden legierten Stahlen. Die Verfestigungskurven 
sowie die Wrkg. des Anlassens nach erfolgter Kaltyerformung wurden in D iag ram m en  
dargestellt. (Stahl u. Eisen 46. 973— 76. Krefeld.) L u d e r .

Schenck, tJber die Róslgleichgewichte zwischen Blei, Sauerstoff und Schwefel. 
(Vgl. S. 522.) Vf. behandelt zunachst die Dampfdruckyerhaltnisse des PbS, weist
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dann an Hand des Diagrammes PbO—P b S 04 das Vorhandensein von 3 bas. Sulfaten 
nach. Alle 5 0 2-haltigen Stoffe konnen sich m it PbS zu metali. Pb u. S 0 2 umsetzen, 
wobei aber gewisso Bedingungen einzuhalten sind. Es konnen auch bas. Sulfate oder 
PbO u. S 0 2 entstehen. Im ganzen sind 13 Gleiohgewichte móglieh, von denen 8 
oder 9 der Beobaehtung zugiinglieh sind. (Metali u. Erz 23 . 326. Berlin.) L u d e r .

W. Koster, Atzfiguren auf Kathodenkupfer ais Beispiel zur Bestimmung der 
Krystallitenorientierung. Vf. liat an gewóhnlichem u. rekrystallisiertem Elektrolyt- 
kupfer Tiefiitzungen m it Hilfe yon Ammoniiumpersidfat u. 30°/o H N 0 3 yorgenommen 
u. nach T a m m a n n  die Orientierung der Krystallite bestimmt. Der Arbeit sind einige 
mkr. Bilder beigefiigt. (Ztschr. f. Metallkundo 18. 219— 20. Thun [Schweiz].) Lu.

R. Girard, Untersuchungen uber die Korrosion und das Einrosten von Stald und 
Eisen. II . (I. vgl. S. 1097.) Der untersuchte Stalli besitzt 0,42°/o C, 0,07% P u-
0,69% Mn, die yerschiedenen Fe-Sorten 3,12— 3,29%  C, davon 2,47— 3,02% Graphit,
1,60—3,25%  Si, 0,52— 0,59% Mn, 0,027— 0,079% S, 1,39— 1,85% P. Der Angriff 
erfolgte in luftarmen u. lufthaltigen Lsgg. Beim Angriff durch luftreiches Seew. 
erhielt man die Wer te :

Stahl Eisen 1 Eisen 2 Eisen 3

ursprungliehes G e w ic h t ............................
endgultiges Gewicht mit Oxyden . . .
nach dem P u t z e n .......................................
G ew ich tsy er lu st.............................................
Gewicht der O xyde.......................................

59,864
58,828
58,250

1,604
0,578

67,189
67,375
65,964

1,224
1,408

68,761
68,865
67,614

1,147
1,250

65,249
65,251
64,088

1,160
1,162

Anhaftungskoeffizient im Durchschnitt . 0,189 0,565
In Abwesenheit von O korrodieren Stahl u. Eisen auf gleiche Weise, dagegen yerhalten 
sie sich yerschieden in Ggw. von O; der Stahl wird dabei órtlich u. tief korrodiert, 
wahrend das Eisen gleichmafiig m it einer Schutzschicht uberzogen wird. Dieser 
Unterschied is t wahrscheinlich auf das ungleichartige Geftige des Eisens zuriick- 
zufiihren. (Rev. de Metallurgie 23. 407— 17.) K a l p e r s .

A. Muller, Die Bearbeitbarlceit des Siliciums. Verss., Si-Al-Legierungen u. reine 
Si-Stiicke bei yerschiedenen Tempp. zu deformieren, zeigten die yóllige Spródigkeit 
des Si, das schon bei geringster Formanderung Spriinge aufwies. (Ztschr. f. Mctall- 
kunde 18. 233— 34. Berlin.) L u d e r .

A. Muller, Das ZustandschaubUd Aluminium-Lithium. Vf. untersuchte das
System Al-Li therm. u. mkr. Al nimmt 3,5%  Li in fester Lsg. auf, bildet dann die 
Verb. AlLi m it 20,4%  Li. Beide Krystallarten bilden ein Eutektikum m it 7,3% Li 
u. dem F. 590°. An feuchter Luft bleiben dic Al-Li-Mischkrystalle blank, wahrend 
die Verb. AlLi weiB ausbliiht. (Ztschr. f. Metallkunde 18. 231— 32. Berlin.) L u d e r .

Otto T iedem ann, Zur Erforschung des Systems Aluminium-Zink. Im AnscliluB 
an eine friihere Veróffentlichung (Ztschr. f. Metallkunde 18. 19; C. 1926. I. 2048) 
berichtet Vf. iiber ZerreiBverss. an einigen Legierungsreihen von Al m it bis zu 20%  
Zn, die yerschiedener Warmebehandlung ausgesetzt worden waren. Die beobachteten 
Alterungserscheinungen u. durch Ausgliihen erzeugten Festigkeits- u. Dehnungs- 
anderungen ergeben yóllige Ubereinstimmung m it dem s. Z. aufgestellten Zustands- 
diagramm. (Ztschr. f. Metallkunde 18. 221— 23. Berlin.) L u d e r .

K. L. MeiCner, Yergiitbare Aluminiumlegierungen. Vf. bezieht sich auf die Arbeit 
yon K r o l l  (vgl. S. 640), die den Ersatz des Mg im Duralumin durch andere Metalle 
behandelt, u. beriehtet iiber eigene Verss. nach dieser Richtung. Auf Grund derselben 
wendet sich Vf. gegen die Meinung von K r o l l ,  daB ein Ca-Zusatz die gunstigste 
Alterungstemperatur des Duralumins erhóhe. (Metali u. Erz 23. 356— 58. Berlin.) Lu.

Gr. Sachs, Einige Beóbachtungen an Aluminium und Aluminiumlegierungen. 
\ f .  hat Duralumin u. Aludur in yeredeltem u. unyeredeltem Zustande róntgenograpb.
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tmtersucht u. dabei keinerlci Anderungen des Krystallgitters feststellen konnen. 
Weitere Yerss. an verdrillten Al-Krystallen ergaben einen wahrscheinlichen Zusammen- 
hang des Rckrystallisationsbestrebens des Al u. der Vcrkrummungen des Krystall- 
gitters; dagegen wurde eine Beziehung zwischen Róntgenbild u. Hiirteanderung 
(hervorgerufen durch Warmebehandlung oder Kaltverformung) nicht gefunden. 
(Ztschr. f. Metallkunde 18. 209— 12. Berlin-Dahlem.) L u d e r .

A. Lennartz und W. Henninger, Mikroskopische Gcfugebilder von Duralumin- 
legierungen. Vff. haben zwei Duraluminlcgierungen in verschicdcnen Zustanden
mkr. untersueht, wobei mit Hilfe von konz. H 2S 0 4 u. H N 0 3 geatzt wurde. Die Wrkg. 
beider Atzm ittel wird cingehend bcschrieben. (Ztschr. f. Metallkunde 18. 213— 15. 
Frankfurt a. M.) L u d e r .

Willi Claus, Zur Kenntnis der Seigerungserscheinungen bei Kupjer-Zhiklegieruwg&n. 
Um die Seigerungserscheinungen an Cu-Zn-Legierungen zu studieren, goB Vf. die 
Schmelzen in  ein 1 m hohes GefaB voll Eiswasser. Es wurde dabei eine iuterkrystallino 
Blockseigerung bei Lcgierungen m it mehr ais 35% Cu festgestellt u. die umgekehrte 
Blockseigerung einer Legierung m it 15% Cu bestatigt. Ferner werden einige Beispiele 
techn. Lcgierungen mit 60— 70% Cu angefiihrt, die umgekehrte Blockseigerung zeigen. 
(Ztschr. f. Metallkunde 18. 228—30. Meerane [Sachsen].) L u d e r .

G. Sachs, Zur Anałyse des Zerreif3versuches. Vf. zerlegt die ZerreiBprobe der
Metalle in  ihre Einzelvorgange u. kritisiert diese. (Mitt. Materialpriifungs-Amt Berlin- 
Dahlem Sonderheft 2 . 114— 27. 1926. Berlin.) L u d e r .

H. Malzacher, Festigkeitsbeanspruchung von Stahlgufistiicken beim Schwinden in
der Guflform. Vf. erórtert die Schwindungsbeanspruchung u. die Schwindungskrafte, 
die beim GieBen auftreten, ihre Folgerungen, u. Hilfsmittel zur Verminderung der 
Schwindungsbeanspruchung. Zur Erklarung werden Beispiele aus der Praxis heran- 
gezogen. (Stahl u. Eisen 46. 1013— 17. Ternitz.) L u d e r .

L. Rostosky und E. Luder, Uber das Lóten von Alum inium  in  den Vereinigten 
Staaten von Amerika und in Deutschland. Vff. vergleichen die Entwicklung des 
Aluminiumlotens in Amerika u. in  Deutschland an Hand einer Yeróffentlichung des 
Bureau of Standards u. eigener Verss. Es wird die geringe Korrosionsbestandigkeit 
der niedrig flieBenden Al-Lote erórtert u. erldart u. das fur Deutschland kennzeichnende 
Bestreben, Al-reiche Lote zu verwenden, behandelt. D ie wichtigsten Eigenschaften 
dieser Lote u. die besondere Art ihrer Verarbeitung werden m itgeteilt. (Ztschr. f. 
Metallkunde 18. 224— 27. Berlin.) L u d e r .

Otremba, Die Wirkung verschiedener Stellmittel auf das Em ail. D ie „Stellm ittel“ 
dienen zur Ansteifimg des Emailbreis. Verwendet werden HC1, NaCl, M gS04, N a2B40 7, 
MgO, entwiisserte N a2C 03, NHjCl, (NH4)2C 03, 11/2 kohlensaures Ammonium, fur 
Grundemail zuweilen CoCl2-Lsg. Der F. muB unterhalb desjenigen der Email liegen. 
Harmlose Stellm ittel sind die fliichtigen Ammoniumsalzc u. MgO. Schiidlich sind 
Sulfate, da H 2S 0 4 bei hoheren Tempp. entweicht. Wahrscheinlich reagiert der Ton 
mit den Stellmitteln. Die Viscositat des Email bei Zusatz dieser Stellm ittel wurde 
gemessen. Prufung des Einflusses der Stellm ittel im Viscosimeter ist unerlaBlich. 
(Keram. Rdsch. 34- 506— 07.) S a l m a n g .

A. Apold, Wien, und H. Fleissner, Leoben, Rósten carbonatischer Erze. Zum 
Erhitzen des Bodens des gebrauchten Ofens dient Darnpf oder Luft, welche frei sind 
von C 02, u. zwecks Befreiung von C 02 vorher durch die Beschickung geleitet sind. 
(E .P . 253 305 Tom  18/12. 1924, ausg.‘ l5 /7 . 1926.) K u h l in g .

F. Krupp A.-G. Grusonwerk, Magdeburg-Buckau, Behandlung von fliichtigen 
Metalle enthaltende Erzen. D ie Zn, Sn, Pb, As, Sb, Hg oder B i enthaltenden Erze werden 
in einem Ofen m it reduzierenden oder anderen Stofien in solchen Mengen behandelt, 
daB Oxyde der Metalle entstehen u. die Reagentien werden ganz oder teilweise dem
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Erz erst in dem Ofen zugefiigt, z. B . durch Einblasen yon Anthrazit o. dgl. in die 
Reaktionszone des Ofens. Die Verfliichtigung kann durch Mitverwendung yon Chloriden
o. dgl. unterstiitzt werden. Gcgebenenfalls arbeitet man in 2 Ofen, von denen der erste 
zum Vorerhitzen, der zweite zur Verfluchtigung der Oxyde dient. Die Reduktionsmittel 
usw. werden dann dem Erz beim Eintritt in den zweiten Ofen zugesetzt. (E. P. 252 679 
vom 6/4. 1926, Auszug yeroff. 28/7. 1926. Prior. 26/5. 1925.) K u h l i n g .

H. Cr. E. Cornelius, Stockholm, Metalle und Legierungen. Fein yerteilte oxyd. 
Erze werden m it einer zur yólligen Red. nicht ausreichendcn Menge eines kohlenstoff- 
haltigen Stoffes innig gemischt, zu Stiicken gepreBt u. im elektr. Ofen erhitzt. Die 
Schlacke wird durch geeignete Zusatze zahfl. erhalten bezw. ihre elektr. Leitfahigkeit 
yerringert, in ihr enthaltene Motallosyde werden mittels Ferrosilicium o. dgl. vor dem 
Abziehen reduziert. Gegen Ende des Vorganges konnen die Elektroden zwecks Tempe- 
raturerhóhung in die Schlacke eingetaueht werden. Die yóllige Red. des ausgeschmol- 
zenen Metalls erfolgt wahrend oder nach dem Ablassen mittels Ferromangan oder 
ahnlicher Zusatze von niedrigem Gehalt an C. (E. P. 252 017 vom 10/5. 1926, Auszug 
yeroff. 14/7. 1926. Prior. 11/5. 1925.) K u h l in g .

E. G. T. Gustafsson, Stockholm, M etallbearbc.itung. Um  bei Metallschmelzen oder 
bei der Metallerzeugung durch Red. von Erzen den Boden des verwendeten elektr. 
Ofens zu schiitzen, wird dieser vor Beginn des Schmelzvorgangs bezw. der Red. mit fl. 
Schlacke bedeckt, welche friihcren Schmelz- bezw. Reduktionsvorgangen entstammt. 
Zur Trennung von Metali u. Schlacke konnen beide aus dem Ofen in einen Kessel ent- 
leert u. die Schlacke durch einen Uberlauf in den Ofen zuriickgefiihrt werden, wobei 
sie gegebenenfalls durch Stromzuleitung fl. gehalten bezw. wieder verfliissigt wird. 
{E. P. 252162 vom 11/5. 1926, Auszug yeroff. 21/7. 1926. Prior. 16/5. 1925.) K u h l .

H. G. E. Cornelius, Stockholm, Eisen und Eisenlegierungen m it geringem Gelialt 
an Kohlenstoff und Gasen. Fein yerteiltes Eisenerz wird mit gleichfalls fein yerteiltem  
kohlenstofflialtigem Stoff u. gegebenenfalls anderen Reduktionsmitteln u. desoxydie- 
renden u. entgasenden Mitteln, wie V oder Ti vermischt, zu Stiicken gepreBt u. im 
elektr. Ofen geschmolzen. Zwecks Erzielung einer sauren Schlacke wird der Besehiekung 
Quarz oder Sand zugesetzt. Enthalt das Erz aber P  oder Schwefel oder beide, so wird 
durch Zusatz von CaO, Dolomit o. dgl. auf bas. Schlacke hingearbeitet. Das von der 
Schlacke getrennte Fe wird m it einer oxydierenden Schlacke behandelt. Die bei Mit- 
verwendung von V dieses groBenteils enthaltende Schlacke wird gegebenenfalls mit 
Kohle, Ferrosilicium, Al o. dgl. gemischt, zu Stiicken gepreBt u. bei Ggw. yon reinem 
Fe geschmolzen, wobei eine Eisenvanadiumlegierung entateht. (E. P. 252 677 vom  
26/3. 1926, Auszug yeroff. 28/7. 1926. Prior. 26/5. 1925.) K u h l in g .

M. Franki, Augsburg, Eisen und Stahl aus Abfallen. Drehspane werden in einem 
sauren Ofen mittels Gase, welche durch Leiten sauerstoffreicher Luft iiber gluhende 
Kohlen erzeugt werden, u. Stahlabfalle in einem bas. Ofen durch mittels sauerstoff
reicher Luft yerbrannte Gase geschmolzen. Nach Abziehen der sauren Schlacke wird 
der gesclimolzene Stahl dem geschmolzenen Fe beigemischt u. mittels der bas. Schlacke 
entschwefelt. (E. P. 252 708 vom 19/5. 1926, Auszug yeroff. 28/7. 1926. Prior. 29/5.
1925.) K u h l in g .

F. G. Martin, Higher Bebington, und A. T. Wall, Oxton, England, Beliandlung
von Stahlplatten. Die aus Stahl, der 0,15— 0,3% C enthalt, hergestellten Platten werden 
auf Tempp. von 800— 900° erhitzt u. dann mittels kraftiger Luftstróme oder durch 
Eintauchen in Ol oder W. rasch abgekuhlt. (E. P. 252 420 vom 26/1. 1925, ausg. 
24/6. 1926.) K u h l in g .

New Jersey Zinc Co., New York, iibert. yon: G. T. Mahler, E. C. Handwerk 
und E. H. Bunce, Palmerton, V. St. A., Konde.nsif.ren von Metalldampfen. Die in 
einer senkreehten, innerhalb eines elektr. Ofens befindlichen Retorte entwickelten 
Metali-, besonders ZtwMampfc werden durch eine Offnung in der Decke der Retorte
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in einen zylindr. Verdichter gefiihrt u. dort iiber eine Schicht geschmolzenen Metalles 
(Zn) geleitet, welche an den Wanden des Verdichters erzeugt wird. Das yerdiohtete 
Metali sammelt sich am Boden der Vorr. (E. P. 251 985 vom 1/5. 1926, Auszug veroff. 
14/7. 1926. Prior. 5/5. 1925.) K u h l in g .

Th. Goldschmidt A.-G., Essen-Ruhr, Gewinnung von Metallen aus ScJtlacken, 
Legierungen u. dgl., welche Ferrosilicium enthalten. Die geschmolzenen Rohstoffe 
werden mit Metallen gemischt, welche mit den zu gewinnenden Metallen Legierungen 
bilden. Z. B . gewinnt man Sn  mittels Pb, Bi, Cd, Tl oder einer Mischung dieser Metalle. 
(E. P. 251 268 Tom 16/4. 1926, Auszug veroff. 7/7. 1926. Prior. 23/4. 1925.) K u h l.

G. E. Heyl, W estminster, Wiedergewinnen von Zinn. Zinngegenstande werden
innerhalb eines Heizkanals auf einem Kettenrost, der in Form eines endlosen Bandes 
gefiihrt wird, ausgeschmolzen. Das leicht sehmelzbare Sn u. das Lot werden zu e i n  e m  
Fórderband u. die nicht geschmolzenen Anteile zu einem zweiten Fórderband gefiihrt.
(E. P. 252 629 vom 24/11. 1925, ausg. 24/6. 1926.) K u h l i n g .

Metals Produetion Ltd., J. C. Moulden und B. Taplin, London, Aufbereitung
ozydischer Kupfererze. Die Erze werden auf Tempp. von etwa 700° erhitzt, m it Kohle 
u. einem Alkali- oder Erdalkalichlorid, vorzugsweise NaCl oder CaCl2 gemischt, u. die 
Mischung bei 500— 700°, z. B. im Drehrohrofen gegluht, wobei metali. Cu entsteht, 
das mittels ammoniakal. FU., durch Windsichtung oder durch Schlammen gewonnen 
wird. Bas. Bestandteile der Erze sind vor der Red. zu entfernen oder zu neutralisieren. 
(E. P. 250 991 vom 29/10. 1924, ausg. 20/5. 1926.) K u h l i n g .

H. Dolter, Limoges, Alum inium . Zwecks elektrolyt. Gewinnung von Al wird ein
aus einer geschmolzenen Mischung von Kryolith, FluGspat u. A120 3 bestehender Elek
trolyt verwendet, welchem Aluminiumcarbid, vorzugsweise jo 1 Mol. auf 2 Moll. A120 3 
zugesetzt ist. Es kónnen an Stelle der iiblichen Kohleanoden solche von Aluminium
carbid oder einer gepreCten u. gegliihten Mischung von Aluminiumcarbid u. Kohle 
benutzt werden. (E. P. 251 641 vom 28/4. 1926, Auszug veroff. 7/7. 1926. Prior. 
4/5. 1925.) . K u h l in g .

A. W. Gregory, Greenwich, Gewinnung von Titan, Wolfram und Tantal aus eisen- 
haltigen Erzen. D ie Erze werden zunachst bei móglichst niederer Temp. einer redu- 
zierenden Behandlung unterworfen, wobei Eisenyerbb. in fein verteiltes Metali iiber- 
gehen, das mittels verd. Saure entfernt wird. Der Ruekstand wird m it Kohle u. einem 
Alkalisalz, z. B. N a2C 03, im geschlossenen GefaB oder einer neutralen oder reduzierenden 
Atm. zu heller R otglut erhitzt, das Erzeugnis m it verd. H 2S 0 4 ausgezogen u. die 
Lsg. in iiblicher Weise aufgearbeitet. (E. P. 25152? yom  20/10. 1925, ausg. 7/7. 
1926.) K u h l i n g .

Gewerkschaft Wallram Abteilung Metallwerke, H. Voigtlander und O. Kau- 
fels, Essen, Aluminothermische Gewinnung hoćlischmelzender Metalle. D ie Oxyde des 
W, Mo, U, T i, Cr u. dgl. werden vor der aluminotherm. Behandlung der Einw. anderer, 
z. B. gasformiger Reduktionsmittel ausgesetzt, oder bei Ggw. von Kontaktstoffen 
(andere Metalloxyde oder Metalle) aluminotherm. reduziert oder es wird das fein ver- 
teilte, z. B . zerstaubte Gemisch von Metalloxyd u. Reduktionsmittel im Gegenstrom 
mittels h. Gase erhitzt. (E. P. 253 161 vom 7/2. 1925, ausg. 8/7. 1926.) K u h l in g .

General Electric Co., Ltd., London, ubert. von: Patent Treuhand Ges. Kir 
elektrische Gliihlampen, Berlin, Hartę Legierungen. Wolframpulver ^vird bei 1050° 
in einem Strom von Leuchtgas oder von durch Bzl. geleitetem H 2 erhitzt, bis ein un- 
gefiihr 6,12%  C enthaltendes Carbid entstanden ist, letzteres m it 10— 20% Fe, Ni, Co
o. dgl. gemischt, die Mischung gepreBt u. bis zum schwachen Sintern erhitzt. (E. P. 
251 929 vom 2/9. 1925, Auszug veróff. 14/7. 1926. Prior. 7/5. 1925.) K u h l in g .

O. von Rosthorn, Wiener Neustadt, Legierungen. Geschmolzenes Cu wird mittels 
einer Cu-Cd-Legierung desoxydiert u. zu der M. eine Cu, Mg u. Cd enthaltende Legierung 
gegeben. (E. P. 251 906 vom 19/1. 1926, ausg. 3/6. 1926.) KUHLING.
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New Jersey Zinc Co., New York, iiberfc. yon: W. M. Peirce imd E. A. Anderson,
Palmerton, V. St. A., Legierungen, bestehend aus mindestens 85% Zn, bis zu 0,3%  Mg 
u. 1— 15% anderer Metalle, wio Al u. Cu, z. B. aua 4% Al, 3% Cu, 0,1%  Mg u, Zn. 
(E. P. 252 020 vom 10/5. 1926, Auszug veroff. 14/7. 1926. Prior. 11/5. 1925.) K u h l .

P. Berthelerny und H. de Montby, Paris, Legierungen. Cu, Mn, FeSi, W, Mg 
u. gegebenenfalls Cd oder N a werden m it etwas Al in einem mit einer Mischung von 
Kohlepulver, CaF2, Mg u. As20 3 besohioktem, m it MgO ausgeUeidetem Tiegel zusammen- 
geschmolzen u. die Schmelze zu der fiir aich geschmolzenen Hauptmenge dea Al ge- 
geben. Das Mg u. das Cd oder N a kónnen aucb erst nach der Zugabe der Cu-haltigen 
Legierung zu der Hauptmenge des Al beigefugt werden, wahrend die Mischung nicht 
melir ais 725° w. ist. (E. P. 252 028 vom 11/5. 1926, Auszug yeróff. 14/7. 1926. Prior. 
11/5. 1925.) K u h l in g .

W. S. Smith, Newton Poppleford, und H. J. Garnett, Sevenoaks, V. St. A., Legie
rungen, bestehend aus 58— 65% Fe, 30— 33% N i u. 2— 6% Cu, gegebenenfalls 1%  
N i u. bis zu 3% Cr, V, W, Mo, Si, A l oder Ti. Die Legierungen, welehe frei von C sein 
sollen, werden in einer Atm. yon N bei 850— 930° gegluht u., ebenfalls in einer Atm, 
von N  abgekiihlt. Sie sind besonders zur Herst. von Drahten u. dgl. fiir Fernsprech- 
anlagen geeignet. (E. P. 252 074 vom 17/2. 1925, ausg. 10/6. 1926.) K u h l in g .

Metallbank und Metallurgische Ges., A.-G., Frankfurt a. M., Legierungen. 
Im elektr. Ofen werden zunśichst carbidfreie Legierungen von Al u. Si mit einem Ge- 
halt yon 34— 47% Si erschmolzen u. diese mit gróCeren Mengen von Al legiert, um 
Legierungen von iiblichem Gehalt an Si zu gowinnen. Kleine Mengen von Cu oder 
anderen Metallen kónnen beigefugt werden. (E. P. 252 160 vom 10/5. 1926, Auszug 
veróff. 21/7. 1926. Prior. 12/5. 1925.) K u h l i n g .

A. Passalacciua, Paris, Verbinden von Aluminium. Auf die mittels Geblases 
erhitzten Al-Stiicke wird eine Legierung yon Al, Sn, Zn, Bi, Cd, Mn, Mg u. Co oder 
von Sn, Sb, Zn, Al, Mg, Pb, Na, P  u. Cu geblasen. (E. P. 252 374 vom 18/5. 1926, 
Auszug yeroff. 28/7. 1926. Prior. 23/5. 1925.) K u h l in g .

S. Daniels und A. C. Zimmerman, Dayton, und J. A. Watson, Catonsville,
V. St. A., Beliandeln von Metallen und Legierungen. Al, Mg, dereń Legierungen, sowie 
andere Metalle werden, gegebenenfalls nach yorherigem Erhitzen m it Alkalisilicatlsg. 
behandclt u. m it der anhaftenden Lsg. auf mehr ais 100° betragende Tempp. erhitzt. 
Die Metalle werden durch diese Behandlung fliissigkeitsdicht u. bestandig gegen zer- 
storende Einfliisse. (E. P. 252 070 yom 16/2. 1925, ausg. 10/6. 1926.) K u h l i n g .

F. A. Neher, Edmonton, Kanada, MelaUMrtungsbad, bestehend aus einer wss. 
Lsg. von N a2S 0 4, Ferrocyanalkali, Alkalicyanid u. NaCl. (E. P. 253 016 vom 4/1. 1926, 
ausg. 1/7. 1926.) ' K u h l in g .

Wilhelm Schuen, Mertendorf b. Naumburg a. S., Masse zur Herstellung von 
Dauerformen, dad. gek., daB man ais Formmasse Eisen- oder Stahlspśine, welehe mit 
Zn, Al, Ferrosilicium oder MIschungen dieser Metalle iiberzogen sind, mit Zement 
gemischt benutzt. —  Die M. erhalt nach dem Abbinden eine solche Festigkeit, daB 
die Formen daa AbgieBen vieler Stiicke aushalten. (D. R. P. 432181 KI. 31c vom 
29/4. 1925, auag. 28/7. 1926.) O e l k e r .

Waterproofing Co., Ltd., Barrhead, England, imd T. N. Thomson, tlbeiziehen 
von MelaMplatten. D ie Platten werden mittels Saure gebeizt, die Saure neutraliaiert, 
die Platten gewaschen, getrocknet u. unter Durehziehen durch Walzen eine aus Holz- 
mehl, Kreide, Farbstoff, Leinól u. einem Trockenmittel bestehende Mischung aufgeprefit 
u. gegebenenfalls gemustert. (E. P. 252 257 yom 23/2. 1925, ausg. 17/6. 1926.) K u h l .

R. Blumrich, Reichenberg, Tschechosloyakei, Flu/3mittel fiir  Lotungen, besonders 
von Al, bestehend aus einer Mischung von 16 Teilen Boraxpulver, 3 Teilen Schwefel- 
blumen u. 2,5 Teilen gepulyertem CaO. Die Mischung wird mit der gleichen Menge 
gepulyertem Carinin yersetzt. (E. P. 253 010 vom 19/12. 1925, ausg-. 1/7. 1926.) K u h l .
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R. A. Auger, London, Emaillieren von Messinggegenstanden, besonders von 
Wasserhahnen. Die Gegenstande werden zunachst elektrolyt. mit einem sehr diinnen 
Belag yon Kupfer yersehen, bei 900° gegliiht, langsam abgekuhlt, dann in iiblicher 
Weise emailliert u. wieder langsam abgekuhlt. (E. P. 251327 vom 27/1. 1925,. ausg. 
27/5. 1926.) K u h l i n g .

Metropolitan-Vickers Electrical Co., Ltd., und E. A. Ollard, London, Elek- 
trolytisćhe Erzeitgung von NicJcdbelagen. Wiihrend der Elektrolyse wird ein Sferom von 
ozonisierter Luft oder ozonisiertem 0 2 dureh den Elektrolyten geleitet. Der Gehalt 
des Stromes an 0 3 soli ziemlieh hoeh u. er soli prakt. frei von Stiekoxyden sein. (E. P. 
251 010 vom 21/1. 1925, ausg. 20/5. 1926.) K u h l in g .

J. von Bossę, K. Richter, K. Lauch und Siegelberg & Koch, Leipzig, Metal- 
lisieren organisclter Stoffe. Baumwolle, Wolle, Seide, Kunstseide u. dgl. werden im 
Vakuum der Einw. von Kathodenstrahlen ausgesetzt, wobei die Kathoden aus dem  
Metali bestehen, m it dem die organ. Stoffe beladen werden sollen. Bei Vergoldungen 
kónnen die Kathoden aus elektr. yergoldetem Cu bestehen. D ie Kathoden kónnen ais 
Róhren ausgebildet sein, durch welehe Kiihlwasser. geleitet wird. (E. P. 252 710 vom  
20/5. 1926, Auszug yeroff. 28/7. 1926. Prior. 27/5. 1925.) K u h l in g .

James H. Gravell, Elkins Park, Pennsylyan., Rostschutz. Man iiberzieht die 
zu sehiitzende Metallflache mit einem Gemisch von H 3PO., u. einem Schwimmol 
(Kiefernól) u. gegebenenfalls einem Alkohol (Butylalkohol). (A. P. 1 592102 vom 
20/1. 1923, ausg. 13/7. 1926.) K a u s c h .

I X . O r g a n is c h e  P r a p a r a t e .
J. Mc Lang, Vanillinfabrilcalion. Gewinnung aus Guajacol. Beschreibung der 

Verff. von G e i g y  u . G a s s n e r .  (Chem. Trade Journ. 79. 35— 36.) L in d e n b a u m .

Holzyerkohlungs-Industrie Akt.-Ges., iibert. von: Erich Krause und Kolo- 
man Roka, Konstanz i. B., Verfaliren zum Cldorieren gesaltigter aliphalischer Kóhlen- 
wasserstoffe. Man behandelt CH4 oder dessen Homologen mit Cl2 in Ggw. von 0 2 oder 
diesen enthaltenden Gasen bei 300— 650°, m it oder ohne Zusatz von Cl2-t)bertragern, 
wobei die Mengen des 0 2 u. die Stromungsgeschwindigkeit der Gase so geregelt wird* 
daB unerwiinschte Oxydationen der KW -stoffe vermieden werden. —  Ais Katalysatoren 
eignen sich Metallhalogenide, wie CuCl2, FeCl3, T1C13, Chloride der alkal. Erden u. seltenen 
Erden, fem er Tierkohle u. akt. Kohle. Das Verf. bietet den Yorteil. daB, ohne Nebenrkk. 
wie Oxydationen der KW -stoffe, Abscheidung yon C, oder Explosionen, daB Cl.> aus- 
schliefilich in organ. Cl-Verbb. umgewandelt wird. Boi Verwendung von CH4 yerliiuft 
die Rk. im Sinne der Gleichung: 2CH4 -f- Cl2 +  1/20 2 =  2CH3C1 -(- H 20 . Das hierbei 
entstandene W. dient gleichzeitig ais Verdunnungsmittel u. yerhindert Explosionen. 
Man kann dem Gasgemisch auch von yomherein Verdunnungsmittel, wic iiberhitzten 
Dampf oder HC1, zusetzen. D ie bei der Oxydation des aus den KW -stoffen abgespaltenen 
H 2 zu W. entstehende Warme kann gleichzeitig fiir die Chlorierung nutzbar gemacht 
wTerd en . Folgende Beispiele s in d  angegeben: In  e in  Rohr von 30 mm in n ercm  Durch- 
m esser u. 60 cm h e iz b a rc r  Lange, das mit CuCl2 im p riig n ie rte  S ch am o ttcs tiick ch en  
enthalt, werden im  Verlauf 1 Stde. bei 450— 500° 25 1 CHt , 31 1 Luft u. 6 1 Cl., eingeleitet. 
Hierbei werden 93% des CL in Cl-Substitidionsp-odd. des CIJi  umgewandelt. —  Bei 
Verwendung yon 13 1 CHt , 6 1 CL u. 22 1 Luft unter sonst gleiehen B edingungen  werden 
89%  des Cl2 zur B . von Gl-Verbb. yerbraucht. —  Besehickt man ein Rohr von 30 mm 
innerem Durckmesser in einer Lange yon 60 cm mit gewohnlichen S c h a m o t t e s t u e k c h e n  

u. den iibrigen Teil m it solchen, die m it CuCl2 getriinkt sind, leitet im Verlauf von 1 Stde. 
ein Gemisch von 25 1 CH4 u. 6 1 Cl2 derart ein, daB das Gasgemisch zunachst durch 
den m it den einfachen Schamottestuckchen gefullten Rohrteil streicht u. fiihrt dann, 
ebenfalls wahrend 1 Stde. an der Beriilirungsstelle der nicht impragnierten u. der imprśig-
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nierten Schamottestućkehen 281 Luft ein, wobei die Temp. des ersten Rohrteiles bei 360°, 
die des zweiten bei ca. 450— 500° gehalten wird, so werden 95% des eingefiihrten Ci2 
in Cl-Substitutionsprodd. umgewandelt, —  88% des eingefiihrten Cl2 gehen in Cl-Verbb. 
iiber, wenn man unter sonst gleichen Bedingungen, wie vorstehend, 12 1 C7/„ 6 1 Cl2, 
ca, 25 1 D am pf u. zuletzt 25 1 Luft yerwendet. (A. P. 1 591 984 vom 4/6. 1924, ausg. 
13/7. 1926. D. Prior. 15/11. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Standard Development Company, Delaware, iibert. von: Carl O. Johns, Roselle, 
New Jersey, V. S tA ., Reinigung von Isopropylalkohol. Der rohe Isopropylalkohol 
wird mit akt. Kohle, die m it O, beladen ist, erhitzt u. der alsdann geruchlos gewordcne 
Isopropylalkohol abdest. —  Zur Herst. der akt. Kohle wird Ilolzkohle bis zur Rotglut 
erhitzt u. hierauf in einem Rohr mit 0 2 behandelt, der hierbei von der Kohle absorbiert 
wird. Man setzt von dieser Kohle bis zu 5%, zweekmaBig 1%, zu dem rohen Alkohol 
u. erhitzt am RuckfluBkiihler oder im Autoldayen %— 1 Stde.,■ worauf der reine Iso- 
propylalkohol abdest. u. kondensiert wird. Es gelingt so, die dem rohen Isopropyl- 
alkohol aus Propylen hartnackig anhaftenden Spuren von riechenden Yerunreinigungen,. 
vermutlich kom plese S-Yerbb., restlos zu beseitigen. (A. P. 1 593 304 vom 17/8. 1921, 
ausg. 20/7. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

fitablissements Poulenc Freres, Paris, und Carl Joseph Oechslin, Ablon s. S., 
Herstellung von Alkyloxalkyl- und Dioxalkylarsinsduren. Man laBt Alkyl- oder Oxalkyl- 
halogenide auf die Na-Salze von Oxalkyl- bezw. Alltylarsinen einwirken. —  Z. B. wird 
eine wss. Lsg. von monomethylarsinsaurem N a  mit S 0 2 bei 45° reduziert u. mit NaOH  
36° Bó. neutralisiert. In die Lsg. laBt man Glykolćhlorhydrin bei 30° einflieBen, riihrt 
6— 8 Stdn., sauert m it HoSO.j an, dampft im Vakuum ein, extrahiert den Riickstand 
mit h. A. u. laBt die alkoh. Lsg. krystallisieren, bezw. fallt m it Aceton oder A. die MetJiyl- 
oxathylarsinsdure, (CH3) ■ (CH2[OH] ■ CH2) ■ A s02H , zwisehen 80— 103° erweichende 
Krystalle, sil. in W., CH3OH, li. A., zl. in k. A., wl. in A., Aceton u. Bzn., bildet in W.
11. Salze, aus. —  Dieselbe Saure erhalt man auch aus dem Na-Salz des Oxdthylarsins 
u. CIl-J. —  Durch Einw. von Glykolbromhydrin auf das Na-Salz des Oxathylarsins 
entsteht die Dioxatliylar$in$aure, (OH • CH, ■ CH2)2A s02H, Ba-Salz schwach hygroskop. 
Krystalle, 1. in A., sil. in W. u. CH3OH, unl. in Aceton u. A. —  Behandelt man das 
Na-Salz des Oxdtliylarsins m it Allylbromid bei 60°, so erhalt man die Allyloxathyl- 
arsinsaure, nur wenig krystallisierender Sirup; Ba-Salz schwach hygroskop. Krystalle,. 
sil. in W. u. CHjOH, 1. in A., unl. in Aceton u. A., die wss. Lsg. wird durch H 2S nicht 
gefallt. (F. P. 585 970 vom 15/11. 1923, ausg. 12/3. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Nikolaus Moskovits, Budapest, Verfahren zur Gewinnung von Aceton und anderen 
Produkten durch Vcrgdrung von kohlenhydrathalligen Stoffen mittels acetonerzeugender 
Garungserreger in geschlossenen GefaBen, 1. dad. gek., dafi die Vergarung in denselben 
GefaBen erfolgt, in welchen die Dampfung der Rohstoffe u. die Vorbereitung der Maische 
stattfand. —  2. dad. gek., daB das gemeinsame Dampf- u. GargefaB bezw. die GefaBe 
nach erfolgter Dampfung m it einem unter Druck stehenden, die Garung nicht hindemden 
Gase enthaltenden Gasbehalter yerbundcn werden, wobei diese Gase in die Giirgefafie 
in demselben MaBe eintreten, in dem der beim Dampfen herrschende Druck zufolge 
Abkuhlung der Maische sinkt, wodurch das Eindringen der auBeren, fremde Organismen 
enthaltenden Luft in die Garbottiche sowohl vor ais wahrend der Garung yerhindert 
wird. —  Ais sterile Gase eignen sich Luft, 0 2, N , oder N H 3. Die sonstige Ausfuhrung 
der Garung erfolgt in  der fiir die Gewinnung yon Aceton durch Vergarcn kohlenhydrat- 
haltiger Stofłe, wie Kartoffeln, M ais  u. dgl., mit z. B. dem Bacillus macerans, iiblichen 
Weise. Der Maische konnen indifferente Stoffe, wic Asbest, Filtrierpapier, Biertreber, 
Kartoffelschalen, Stroh, Haeksel, femer N-reiche organ. Nahrstoffe, wie PreBhefe, 
Hefeextrakt, Malzkeime, zugesetzt werden. Ebenso kann man beim Sterilisicren der 
Maische Sauren zusetzen. (Oe. P. 102 927 vom 6/3. 1922, ausg. 25/3. 1926.) SCHOTTL..
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Edmund C. Missbaeh, Berkeley, California, V. St. A., Hersteilung von Alkali- 
metallxanthogenaten. Man behandelt eine k. Lsg. von aquimolekularen Mengen CS2 
u. eines wasserfreien einwertigen Alkohols mit 1 Mol. eines nahezu wasserfreien, ge- 
mahlenen u. gepulverten Alkalihydroxyds unter Riihren. —  ZweckiniŁBig wird das 
Alkalihydroxyd ganz allmahlieh in die Lsg. eingetragen. Man erhiilt so unmittelbar 
die festen, lediglieh Krystallwasser enthaltenden Alkalimetallsanthogenate ohne Mutter- 
lauge u. B. von Alkalitrithiocarbonat ais Nebenprod. Beispiele fiir die Herst. von  
Natrium- u, Kaliumdthylxanthogenat, sowie der entsprechenden Alkalimetallmethyl- 
xanthogenate aus denat, absol. A . bezw. CH3OH sind angegeben. (A. P. 1 591 723 vom  
1/6. 1925, ausg. 6/7. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

E. Merck (Erfinder: Wilhelm KrauB), Darmstadt, Darstellung von primdren und 
sekundaren aromatischen Aminen, darin bestehend, daB man in Abanderung des D . R. P, 
407487 u. des D . R. P. 417926 [Zus.-Pat.]; C. 1926. I. 226 sek. oder tert. Aminę der 
allgemeinen Formel: A ryl-N (R )-(R 1), worin R =  H , einen Alkyl- oder Benzyhest, 
R 2 einen Benzyl- oder substituierten Benzyhest bedeutet, mit Ho in Ggw. von Metall- 
katalysatoren behandelt. —  Z. B. wird mit A. versetztes N-Athylbenzylanilin  bei Ggw. 
yon Pd-Kohle mit H 2 gesehiittelt, wobei genau 1 Mol. des letzteren aufgenommen wird. 
Bei der Aufarbeitung wird Toluol u. N -A thylanilin  abgeschieden. Die Spaltung ver- 
lauft quantitativ. —  In  gleicher Weise lassen sich folgende Aminę spalten: N-M ethyl- 
benzylanilin  in N-Monomethylanilin  u. Toluol, —  Benzylanilin  in A nilin  u. Toluol, —  
Dibenzylanilin  in A nilin  u. 2 Moll Toluol, —  N -3,4-M ethylendioxybenzylanilin  in 
A nilin  u. 3,4-Methyiendioxy-l-methylbenzol, —  sowie N-2-Oxybenzylanilin in o-Kresol 
u .A nilin . (D .R .P. 432151 KI. 12q vom 21/8. 1924, ausg. 24/7. 1926. Zus. zu D.R. P. 
407487; C. 1925. I. 1808.) S c h o t t l a n d e r .

Dow Chemical Company, iibert. yon: Ivan F. Harlow und Edgar C. Britton, 
Midland, Michigan, V. S t. A., Herstdlung von fi-Phenylathylalkohol. Eine mit Bzl., 
Toluol oder X ylol versetzte ath. Lsg. von Benzolmagnesiumlialogenid wird unter Riick- 
fluBkiihlung zum Sieden erhitzt u. zu der riickflieBenden Lsg. allmahlieh gasfórmiges 
oder fl. Athylenoxyd gegeben. —  Nach Beendigung der Umsetzung wird abgekiihlt u. 
durch Zugabe verd. Mineralsaure zu dem Reaktionsgemisch der Phenyl&thylalkohol 
abgeschieden. Arbeitet man bei Zugabe des Athylenoxyds bei gewohnlicher Temp. u. 
zers. dann mit W ., so entsteht ais Hauptprod. Olykolhalogenhydrin, was durch die obige 
Arbeitsweise yermieden werden kann. (A. P. 1 591125 vom 4/2. 1924, ausg. 6/7. 
1926.) S c h o t t l a n d e r .

Mathieson Alkali Works, New York, iibert. von: Fritz E. Stockelbach, 
Douglaston, Queens Borough, New York, V. St. A., Hersteilung von Benzoesdure aus 
Benzotrichlorid. Man gibt das Benzotrichlorid langsam u. in kleinen Anteilen zu einer 
90° h. wss. Suspension von CaC03, dest. die fliichtigen Verunreinigungen ab u. fallt 
die Benzoesaure aus der Ca-Benzoatlsg. durch eine Mineralsaure aus. —  Die abfiltrierte 
Benzoesdure wird in ublieher Weise durch Krystallisation oder Sublimation gerein ig t 
u. enthalt nur Spuren Cl2 u. anderer organ. Verbb. (A. P. 1 591 245 vom 26/5. 1921, 
ausg. 6/7, 1926.) S c h o t t l a n d e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Harry
D. Gibbs, Penns Grove, New Jersey, V. St. A., Hersteilung von Phthalsdureanhydrid. 
Man leitet ein Gemisch von Luft u. Methylnaphthalin bezw. diesem u. Naphthaliu 
unter 2— 4 at, Druck bei 300— 650° uber V- oder Mo-Oxyd enthaltende Katalysator- 
massen. —  Man verdampft z. B. Methylnaphthalin  oder Rohnaphthalin, das betracht- 
liche Mengen des ersteren enthalt, in einem Luftstrom  in einem solchen Mengenverhaltnis, 
daB der 0 2 der Luft das Doppelte der zur Oxydation der KW -stoffe theoret. erforder- 
hehen Menge betragt u. leitet dies Gemenge bei ca. 400° unter 2— 4 at. Druck iiber, 
durch oder in eine V-Oxyd enthaltende Katalysatormasse. Die Abscheidung desPhthal- 
saureanhydrids neben Naphthalsdureanhydrid u. Benzoesdure aus dem austretenden
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Gasstrom erfolgt in ublieher Weise durch fraktioniertl Kondensation. (A. P. 1 591 619 
vom 30/10. 1920, ausg. 6/7. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Salo Rosenzweig, Wien, und Helmut Legerlotz, Berlin, Darśtdlung von Carbon- 
sdureestern mehrwerłiger, lialogenierlcr Allcohole, dad. gek., daB man auf ein Gemisch 
eines mehrwertigen Alkohols u. einer Carbonsaure trockenen Halogenwasserstoff bei 
geeigneten Tempp. einwirlcen laBt. —  Z. B. wird in ein Gemisch von p-Acetylamino- 
benzoesdure u. Glykol wahrend mehrerer Stdn. bei 110— 120° trockenes HCl-Gas ein- 
geleitet u. das gebildete Athylenchbrhydrin  abdest. Giefit man den Riickstand in iiber - 
schiissige N a2C 03-Lsg., so fiillt der p-Aminobenzoesdure-fł-chloruthylester, C6H,1(NH2)1< 
(C02-CH2-CH2-C1)4 krystallin. aus. Aus verd. A. Blattehen, F. 85—86°. —  Analog 
erhalt man aus p-Nitrobenzoesdure, Glylcol u. HCl-Gas bei 100— 110° den p-Nitrobenzoe- 
sdure-fi-chlorćithylester, nx)s verd. A. Krystalle, F . 54— 55°. —  Leitet man in ein Gemisch 
glcicher Teile wasserfreien Glycerins u. Eg. bei 140— 160° trockenen HBr, unter gleich- 
zeitigem Abdest. des gebildeten Esters, behandelt das Destillat mit verd. NajC03-Lsg., 
trocknet das ausgeschiedene Ol mit CaCl2 u. dest. im Vakuum, so gewinnt man das 
Monoacetat des Monobromhydrins, Br• CH2• CH(OH) ■ CHjO • CO • CH3, Ol, Kp.10l) 172 bis 
174°. Das Verf. ermoglieht die glatte Darst. der auf anderen Wegen oft schwierig u. 
mit maBigen Ausbeuten erhaltlichen, ais Zwischenprodd. fur die Herst. techn. wert- 
voller Stoffe wichtigen Carbonsaurehalogenalkylester. (Oe. P. 101 671 vom 9/11. 1923, 
ausg. 25/11. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Chemische Fabrik vormals Sandoz, Basel (Schweiz), Herstelluwj von Ureiden 
hexahydrierter aromatischer oder fett-aromatischer Carbonsauren. Diese Carbonsauren 
bezw. dereń in  der a-Stellung zur C 02H-Gruppe monobromsubstituierten D eriw . 
werden nach den ublichen Methoden durch Einw. von Harnstoff in die Ureide tiber- 
gefuhrt. —  Man kann entweder yon den freien Carbonsauren oder dereń Nitrilen, Estern, 
Amiden oder Chloriden ausgehen. Z. B. wird 1 Mol. Hexahydrobenzoesaurcchlorid, 
Kp.jj 75— 77°, m it 2 Moll. Harnslojf oder 1 Mol. des letzteren u. Pyridin, Chinolin oder 
Dialkylanilin, einige Tage stchen gelassen u. zum SchluB einige Stdn. auf dem Wasser- 
bad erwarmt. Dio k. M. wird mit W. ausgezogen u. der Riickstand aus W., CH3OH, A. 
oder Pyridin umkrystallisiert. Das Hexahydrobenzoesdureureid prismat. Nadeln, F. 230 
bis 232° (korr.), ist in k. W . kaum 1., in h. W. wl., zl. in w. CH3OH u. A., swl. in k., 
zll. in w. Pyridin. —  Analog erhalt man aus dem a.-Bromhexahydrobenzoesaurechlorid, 
Kp.3 78—82°, u. Harnstoff, das v.-Bromhexahydrobemoesaureureid, aus CH3C 02H prismat. 
Nadcln, F. 155— 157°. —  Das Hexahydrophenylessigsuurechlorid, K p.j, 86— 90°, gibt 
bei der Kondensation mit Harnstoff ebenfalls das entsprechcnde Ureid, aus verd. 
CH3OH oder A. prismat. Nadehi, F . 226— 228°. —  Behandelt man das Hexahydro- 
phenylessigsaurechlorid bei 90— 100° mit 2 Atomen Br u. dest. das Reaktionsprod. im 
Vakuum, so erhalt man das [3-Hexa1iydrophenyl-a.-bromessigsaurećhlorid, K p.u 116— 119°. 
Dieses liefert beim Behandeln m it N H 3 das Amid, aus verd. A. prismat. Nadeln, F. 146 
bis 147°, u. mit Harnstoff das fi-Hexahydroplienyi-a.-bromessig$dxireureid, aus A. 
oder wss. Pyridin prismat. Nadeln, F. 193— 195°, wl. in h. W., zll. in h. CH3OH u. A.,
11. in h. Pyridin. Die bei geringer Toxicitiit sedative u. hypnot. Eigenscliaften auf,

. weisenden Prodd. finden therapeut. Verwendung. (E. P. 230 432 vom 14/2. 1925, 
Auszug yeroff. 29/4. 1925. Schwż. Prior. 10/3. 1924. F. P. 592 541 vom 31/1. 1925. 
ausg. 4/8. 1925. Sehwz. Prior. 10/3. 1924. Schwz. P. 109 582 vom 10/3. 1924, ausg. 
1/4. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

National Anilinę & Chemical Company, Inc., New York, iibert. von: William 
Ł. Spalding, Buffalo, New York, V. St. A., Verfahren zur Gewinnung von Benzidin in  
Schuppen- oder Schnitzelform. Eine innen gekuhlte, sich drehende Walze taueht in 
geschmolzenes, reines oder rohes Benzidin genugend tief ein, daB eine gleichmaBige 

■ Schicht auf ihr erzeugt werden kann, die fortdauernd abgcschabt wird. Das Prod.
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ist leichter yerpaekbar u. transportfahig ais das durch Zerkleinerung eines Benzidin- 
kuchens zu gewinnende. (A. P. 1591688 vom 18/6. 1923, ausg. 6/7. 1926.) S c h o t t l .

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin, iibert. von: Hans 
Jordan, Berlin-Steglitz, Iierstellung von hydrierten D eriiaten der D ioxydiaryldialkyl- 
methane. Man behandelt Dioxydiaryldialkylmethane mit H , in Ggw. geeigneter metali. 
Katalysatoren bis zur Aufnahme von 6 bezw. 12 Atomen H in das Mol. der bzgl. Yerb. —  
Folgende Beispiele sind angegeben: Das durch Kondensation von 1 Mol. Aceton u. 2 Moll. 
Phenol erhaltliche 4,4'-Dioxydiphenyldimethylmethan wird mit einem Ni-Katalysator 
gemischt u. in einem Autoklaven unter 10— 15 at. Druck bei 170— ISO0 m it H 2 bis zur 
Aufnahme von 6 Atomen H behandelt. Das vom N i befreite 4-Oxy-cyclohexanyl- 
4'-oxyphe.nyldimethylme.lhan (I.), Kp.„ g 213°, erstarrt in der Kalte zu einer glasartigen 
M. —  Analog erhalt man aus dem durch Kondensation von Aceton mit o-Kresol gewonne- 
nen 4,4'-Dioxy-3,3'-diinethyldiphenyldimethylmethan durch Einw. von H 2 in Ggw. von 
Ni-Katalysator unter Druck bei 150— 170° bis zur Aufnahme von 6 Atomen H  das
4-Oxy-3-mełhyl-cyclo-hexanyl-4'-oxy-3'-melhylphenyldimelhylmelhan, K p.o s 218°, in der 
K alte glasige M. —  Mischt man das 4,4'-Dioxydiphenyldimethylmethan mit kolloidalem 
Pd u. leit-ct bei 50° bis zur yolligen Absorption (d. h. Aufnahme von 12 Atomen) H2 
ein, so erhalt man das 4,4'-Dioxydicyclohexanyldimelhylmethan, nach Maiglockchen 
riechendes Ol, K p.12 102— 106°. D ie weiten Grenzen des Kp. sind auf die B . von 3, 
yoneinander trennbaren Slereoisomeren cis-cis (II.), cis-trans (III.) u. trans-trans (IV.)

X " 3 ^  ir X "*  w

zuriickzufuhien. —  Beim Behandeln des 4,4'-Dioxy-3,3'-dimelhyldiphenyldimethyl- 
inethans mit H 2 unter Druck bei 150— 170° in Ggw. yon Ni-Katalysator bis zur Auf
nahme von 12 Atomen H geht es in das 4,4'-Dioxy-3,3'-dimethyldicyclohexanyldimethyl- 
methan iiber,sehr angenehm nachIlyacinthen  riechendesOl, K p.i2108—112°. Theoret. sind 
12 Stereoisomere moglich, von denen sich yerschiedene durch sorgfaltige Fraktionierung 
abtrennen lassen. —  Das Kondensationsprod. aus Methyldthylketon u. Phenol, das 
4,4'-Dioxydiphenylmethyldthylmethan gibt bei der Totalhydrierung mit H 2 unter Druck 
in Ggw. eines Ni-Katalysators das 4,4'-Dioxydicyclohexanylmethyluthylmelhan, aus 
mehreren Slereoisomeren zusammengesetztes Ol von blumenartigem Geruch, Kp.u 120 
bis 125°. D ie Prodd. finden ais solche therapeut. u. techn. Verwendung u. sind mannig- 
faltiger Umsetzungen zu anderen Verbb. fahig. (A. PP. 1 593 080 u. 1 593 081 vom 
8/9. 1925, ausg. 20/7. 1926. D. Prior. 20/9. 1924. E. P. 252 594 vom 9/9. 1925, ausg. 
24/6. 1926.) SCHOTTLANDER.

Felix Neumann, Graz, UersUllung mercurierter, hydroaromatischer Kohlenwasser- 
stoffe, dad. gek., daB mono- oder polycycl., ganz oder teilweise liydrierte, aromat. 
Verbb. bei hoheren Tempp., etwa zwischen 150— 250°, mit Mercurisalzen behandelt 
werden. —  Z. B. wird Telrahydronaphthalin mit weniger ais 1 Mol. IIgl l -Acetat unter 
Druck lj2 Stde. auf ca. 200° erhitzt. Das mercurierte Telrahydronaphthalin, aus Bzl. 
Nadeln, hat keinen deutlichen F . u. zers. sich langsam beim Erhitzen. —  Die aus Deka- 
hydronaphłhalin u. H gu -Acetat durch Erhitzen unter Druck auf 250° erhaltliche mer- 
curierte Verb. bildet, aus Bzl. umkrystallisiert, Nadeln. —  Erhitzt man Hexahydro- 
phenol mit H gn -Acetal unter Druck auf 200°, so wird eine mercurierte Verb. gewonnen, 
die aus Bzl. nur schwierig krystallisicrt. D ie Krystalle werden schon bei 15° schmieng.

CH3 C1I2 CHa
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Die in indifferenten organ. Losnngsmm., wie CS2, 1. Prodd. sind stark tox. u. finden ais 
Bekumpfungsmiltd von Pflanzenschadlingen u. ais Desinfektionsmittd Vera*endung. 
(Oe.P. 100 723 vom 14/11. 1923, ausg. 10/8. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

National Anilinę & Chemical Company, Inc., New York, ubert. von: Harry
F. Lewis, Buffalo, New York, V. St. A., Reinzs Anthrachinon aus dem durch Oxydation  
von Rohanthracen geiconnenen Produkt. Das P.ohanthrachinon wird mit der 5— 10-faehen 
Gewiehtsmenge einer h. NaOH-Lsg. extrahiert. —  Z. B. wird das durch Einw. von 
Cr03 auf Rohanthracen erhaltliehe Prod. solange mit h. NaOH erhitzt, bis die in Alkali
1. Verunreinigungen, wie Oxydationsprodd. des Carbazols, sowie die durch Oxydation von  
Methylanlhracen, Phenanihren oder Acenaphthen entstandenen Carbonsauren u. Oxy- 
verbb., in Lsg. gegangen sind. Von dem ungel. Anthrachinon u. in Alkali unl. Verun- 
reinigungen wird h. abfiltriert u. das wesentlich reinere Anthrachinon erst m it h. Alkali- 
lauge u. zum SchluB m it W. alkalifrei gewaschen. (A. P. 1 591 712 vom 4/3. 1920, 
ausg. 6/7. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel (Sehweiz), Herstdlung von
2-Mercaptoanthracen-3-carbonsaure u. Anthracen-2-thiogIykol-3-carbonsaure, dad. gek., 
daB man die 2-Mereaptoanthraehinon-3-carbonsaure mit Reduktionsmitteln behandelt 
u. die entstandene 2-Mercaptoanthracen-3-earbonsaure (1 Mol.) mit CI-CH2-C 02H  (1 Mol) 
kondensiert. —  Z. B. erwarmt man die 2-Mercaptoanthrachinon-3-carbonsaure 4— 5 Stdn. 
unter Riihren mit 12°/0ig. wss. N H 3 u. Zn-Staub. Die zunachst tief kirschrote Lsg. 
geht wahrend der Red. in braun iiber. Man saugt ab u. fallt das Filtrat mit Saure. 
Die 2-Mercaptoanthracen-3-carbonsaure, hellorangefarbenes, in H2S 0 4 mit brauner 
Farbę 1. Pulver, wird aus der schwefelsauren Lsg. in olivbraunen Flocken gefallt. 
Alkalien losen gelbbraun, wahrend die alkal. Lsgg. der 2-Mercaptoanthrachinon-
3-carbonsaure rotviolett gefarbt sind. Erwarmt man die Saure m it Cl-CH2-C 02H 
u. alkoh. KOH, so geht sie in die bereits im Hauptpatent beschriebene Anthracen- 
2-thioglykol-3-carbonsaure uber. (Schwz. PP. 110 414 u. 110 415 vom 22/7. 1924, 
ausg. 1/6. 1925. Zus. zu D.R.P.  103647; C. 1925. I. 2411.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel (Sehweiz), Herstellung 
von Anthrachinon-2-glycin-3-caibonsaure, dad. gek., daB man aąuimolekulare Mengen 
2-Chloranthrachinon-3-carbonsaure u. Glykokoll kondensiert. —  Man erhitzt z. B.
2-Chloranihrachinon-3-carbonsaure m it Glykokoll, MgO, W. u. Cu-Pulver langere Zeit 
auf 120— 130°, sauert an, filtriert den Nd. ab u. reinigt ihn durch Umlósen aus Na2C 03- 
Lsg. Die Anthrachinon-2-glycin-3-carbonsuure, orangefarbenes Pulver, 11. in konz. 
H2S 0 4 m it tieforanger, in Alkalien mit roter, in alkal. Na2S20 4-Lsg. mit weinroter 
Farbę, in h. Nitrobenzol u. Xylidin swl. mit gclboranger Farbę, ist ein wertvolles 
Zicischenprod. zur Herst. von Farbstoffen. (Schwz. P. 109 067 vom 30/11. 1923, 
ausg. 16/2. 1925. Zus. zu Schwz. P. 103217; C. 1925. 1. 2411.) S c h o t t l a n d e r .

National Anilinę & Chemical Company, Inc., New York, iibert. von: Chaun- 
cey A. Lyford, E ast Aurora, New York, V. St. A., Reinigung von Benzanthron durch 
Sublimation. Das zu walnuBgroBen Stucken zerkleinerte rohe Benzanthron wird 
zunachst bei Tempp. bis zu 100° getroeknet u. alsdann durch die M. ein Strom uber- 
hitzten Dampfes bei 225— 250° geleitet. Hierauf wird das verfluchtigte Benzanthron 
u. der austretende Dampf kondensiert. —  Es gelingt so, das Benzanthron von den 
nicht fliichtieen Verunreinigungen zu befreien u. ais dichtes, feines Pulrer zu ge- 
W innen. (A. P. 1591715 vom 2/4. 1920, ausg. 6/7. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Otto Lustig und Ernst Katscher, Wien, Darstdlung von B i- und Polysulfo- 
chloriden iso- und heterocyclischer ein- und mehrkerniger, aromatischer Yerbindungen 
und dereń Subslitutionsproduklen, dad. gek., daB der bzgl. Ausgangsstoff mit einem 
tlberschuB an Cl-SO,H u. zwar der mindestens 5-fachen Menge, langere Zeit, min- 
destens 5 Stdn., bei der Siedetemp. des Reaktionsgemisches oder knapp unterhalb 
derselben erliitzt werden. —  Beispiele fiir die Her3t. von m-Xyloldisulfochicrrid aus
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X ylo l u. C l-S03H, —  von l-Chlorbevzol-2,4-disiilfochlorid aus Clilorbenzol u. SOaH -Cl,
—  sowie von Carbazollelrasulfochłorid aus carbazolsulfosaurem K  u. C l-S 03H  sind 
angegeben. Die krystallin. Prodd. werden in einer Ausbeute von 75— 80% der Theorie 
erhalten. (Oe. P. 101667 vom 9/5. 1923, ausg. 25/11. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel (Schweiz), Herstellung 
von 2,3-Anthrachinonindoxyl, dad. gek., daB man Anthrachinon-2-glyciu-3-carbon- 
saure mit Kondensationsmitteln behandelt. —  Z. B. wird Anthrychinon-2-glycin-
3-carbonsdure einige Zeit mit entwassertem Na-Acctat u. Essigsaureanhydrid unter 
RiickfluB erhitzt. Aus der braunen Lsg. scheiden sich brśiunlichgelbe Krystalle ab, 
die k. abgesaugt, zuerst mit Eg., dann mit W. gewaschen u. getrocknet werden. Das 
Antlirachinon-2,3-indoxyl ist in k. konz. H 2S 0 4 mit orangeroter Farbę 1., W. fallt aus 
der Lsg. griinlichgelbe Flocken aus, in Nitrobenzol mit gelbbrauner Earbe 1. Mit 
Na2S20 4 u. NaOH entsteht eine anfangs braune, dann oliygriine Kiipe. Das Prod. 
findet ais Ausgangsstoff fiir die Farbstoffherst. Verwendung. (Schw z. P. 110 416 
vom 30/11.1923, ausg. 1/6.1925. Zus. zu Schwz. P. 103648; C. 1925. I. 2514.) S c h o t t l .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel (Schweiz), Herstellung 
von Anthracen-2,l-thioindoxyl, dad. gek., daB man die entweder durch' Kondensation 
von 2-Mercaptoanthracen mit C1-CH2-C 02H oder durch Red. der Anthrachinon-
2-thioglykolsaure erhaltliche Anihracen-2-thioglykolsaure mit kondensierend wir- 
kenden Mitteln behandelt. —  Man erwarmt z. B. das 2-Mercaptoanthracen in wss. 
alkal. Lsg. mit einer neutralen wss. Lsg. des Na-Salzes der Cl- CH2C0,J1 auf 70— 80° 
u. sauert m it HCl an oder erwarmt die Anthrachinon-2-thioghykolsdure mit 12% ig. 
N H S u. Zn-Staub bis zum Verschwinden der anfiinglich tiefroten Farbę der Lsg. auf 
100°, filtriort aus der k. Lsg. den Nd. ab, extrahiert diesen m it h. verd. NaOH u. 
sauert die Lsg. an. D ie Anthracen-2-thioglykolsdure, aus Bzn. gelbe Nadeln, F . 105°, 
wird durch Einw. von PCI5 in das Anthracen-2-ihioglykolsaurechlorid ubergefiihrt, 
dieses in Chlorbenzol gel., m it A1C13 versetzt u. einige Stdn. bis zur Beendigung der 
HCl-Entw. erwarmt. Nach dem Eintragen des Reaktionsprod. in Eis u. HCl wird 
das Losnngsm. mit Wasscrdampf abgetrieben u. aus dem Ruckstand mit verd. w. 
NaOH das Anthracen-2,l-lMoindoxyl, aus vcrd. A. gelbe Nadeln, F . 172°, extrahiert. 
Es ist ein wertvoller Ausgangsstoff zur Herst. von Farbstoffen. (Schwz. P. 111997 
vom 14/1. 1925, ausg. 16/2. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Basel (Schweiz), Herstellung 
■von Anthracliinonihioxantlionen und -acridonen. Man kondensiert 1 Mol. 1-Chlor-
4-acylaminoanthrachinon bezw. des l-Chlor-4-aminoanthrachinons selbst m it 1 Mol.
5-Chlor-l-mercaptobenzol-2-carbonsaure bezw. 1 Mol. 5-Chlor-l-aminobenzol-2-carbon- 
saure, spaltet gegebenenfalls in den Zwisclienprodd. die N-Acylgruppe ab u. fiihrt 
durch Einw. von Kondensationsmitteln, wie Cl - S 0 3H, RingscliluB zum Thioxanthon- 
bezw. Acridonderiv. herbei. —  Z. B. wird l-Chlor-d-carboxathylaminoanlhrachi?ion 
mit l-Mcrcttpto-5-chlorbenzol-2-carbonsdure, KjCO;, oder Nn,CO;) u. Amylalkohol auf 
120— 130° erwarmt, der Alkohol abdest., der Ruckstand m it verd. NaOH ausgezogen 
u. die alkal. Lsg. angesauert. D ie 4-Carboxathylaminoanthrachinonyl-l-inercapto- 
5'-chlorbenzol-2'-carbonsuure, yiolettbraune Flocken, wird durch Behandeln mit 90%ig. 
H 2S 0 4 bei 15— 20° zur freien Aminoverb. yerseift. Tragt man diese in Cl-SO:.H ein 
n .  halt solange auf 40°, bis eine m it Eiswasser verd. Probe reine blaue Flocken aua- 
scheidet, so erhalt man das Anlhrachinon-4-amino-4'-chlor-2,l-tliioxanthon, blauliches, 
in  konz. H 2S 0 4 mit rotoranger Farbę I., m it N a2S20 4 u. NaOH eine violette Kiipe 
gebendes Pulver. —  Die d-Aminoanthrachinonyl-l-mercaptoS'chlorbenzol-2'-carbon- 
saure, ebenfalls violettbraune Flocken, laBt sich auch durch Kondensation von
5-Chlor-l-imrcaptóhenzol-2-mrbonsd\irc mit l-Amino-4-chloranthrachinon in Ggw. yon 
wss. NaOH u. A. bei 80° gewinnen. —  Erhitzt. man das l-Chlor-4-carboxathylamino- 
anthrachinon mit 5 Chlor-l-aminobenzol-2-carbonmure, K 2C 03, etwas Cu2Cl2 u. Amyl-
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alkohol langere Zeit unter RiiekfluB, so geht es in das 4-Carboxdthylamino-l,5',2'- 
chlorcarboxiyphenylaminoanthrachinon iiber, das bei der Verseifung mit 85°/0ig. I-I2S 0 4 
bei 15— 20° das 4-Amino-l,5' ,2’-chlorcarboxyphenylaminoanthrachinon licfert. Be- 
handelt man dieses mit C1-S03H  bei 15° bis zum Umsehlagen der blauen Lsg. nach 
rot, so erfolgt RingschluB zum Anihrachinon-4-amino-4:'-chlor-2,l-acridon, blaue, in 
konz. H 2S 0 4 mit gelber Farbę 1., mit N a2S20,i u. NaOH eine violette Kiipe gebende 
Nadeln. Die Prodd. finden zur Herst. von Farbsloffen Verwendung. (Schwz. P. 110 749 
vom 16/4. 1924, ausg. 16/6. 1925 u. Schwz. PP. 111500, 111501 [Zus.-Patt.] vom  
16/4. 1924, ausg. 17/8. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, Bascl (Schweiz), Anthra- 
chinonacridinfarbstojf. Cyanurchlorid (1 Mol.) wird mit 8-Amino-2,l-antlirachinon- 
aeridon (weniger ais 3 Moll.) umgesetzt. —  Man tragt z. B. 8-Amino-2,l-anthrachinon- 
acridon in Nitrobenzol ein, gibt Cyanurchlorid hinzu, erwarmt allmahlich auf 190 
bis 200° u. riilirt einige Stdn. bei dieser Temp. weiter. Das abfiltrierte Kondensations- 
prod. bildet nach dem Waschen m it Nitrobenzol u. A. ein dunkelviolettes, in konz. 
II2S 0 4 mit rotoranger Farbę 1. Pulver. Aus der violettbraunen Ilydrosulfitkupe 
wird Baumwolle licht-, wasch- u. clilorecht in rotviolelten Tónen angefiirbt. (Schwz. P. 
111502 vom 13/5. 1924, ausg. 17/8. 1925. Zus. zu Schwz. P. 97059; C. 1923. II.
1117.) S c h o t t l a n d e r .

F. Hoifmann-La Roche & Co., Akt.-Ges., Basel (Schweiz), Hersldlung von 
Verbindungcn der D ialkyl- bezio. Arylalkylbarhitursduren. Zu dcm Ref. nach E. P. 
237 590; C. 1926. I. 238, ist folgendes nachzutragen: Verb. aus 1 Mol. Isopropyl- 
barbitursdure u. 1 Mol. l-Phenyl-2,3-dimethyl-4-diimtliylainino-5-pyrazolon sclim. rcin 
bei 96° u. nicht, wie im Ref. nach Schwz. P. 97 751; C. 1923. IV. 692, angegeben 
wurde, bei 92— 93°. —  Verb. aus: Didthylbarbitursdure u. Pyrazolonderiv., F. 115°. — 
Verb. aus: PhenylaIhylbarbUursdurc u. Pyrazolonderiv., F. 129°. —  Verb. aus: Di- 
alhjlbarbitureaure u. Pyrazolo?ideriv., F. 88°. —  Samtliche Prodd. sind gelb gefarbt 
u. in den meisten organ. Losungsmm. 11. (Schwz. P. 113 056 vom 23/7. 1924, ausg. 
16/12. 1925 u. Schwz. PP. 113 295, 113 296, 113 297 [Zus.-Patt.] vom 23/7. 1924, 
ausg. 2/1. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel (Schweiz), Verbindungen der 
D ialkyl- bezw. Arylalkylbarbitursduren. Zu den Ref. nach E. P. 237 590; C. 1926.
I. 238, ist folgendes nachzutragen: Verb. aus 1 Mol. Dipropylbarbitursdure u. 1 Mol. 
l-Phenyl-2,3-dimethyl-l-dimethylamino-5-pyrazolon, F. 91— 92°, hellgelbe Krystalle, 11. 
in den libliehen organ. Losungsmm. —  Die durch Zusammenschmelzen von aqui- 
molekularen Mengen Isopropyl-fi-bromaUylbarbilursaure u. l-Phenyl-2,3-dimethyl-4- 
dimethylamino-5-pyrazolon bei 140° erhaltliche Doppdverb. ist eine in organ. Losungsmm.
II., in W. wl. gelbe M., die gleichzeitig analget. u. schlafmachend wirkt. (Schwz. P.P 
113103, 113104, 113105 vom 23/7. 1924, ausg. 16/12. 1924, 114 226 yom 24/12.
1924, ausg. 16/3. 1926. Zuss. zu Schwz. P. 97751; C. 1923. IV. 692.) S c h o t t l .

Ludwig Kofler und Salo Rosenzweig, Wicn, Herslellung eines sauren, krystal- 
lisiertcn Saponins aus Primulaarłen, 1. dad. gek., daB Primulaarten mit wss. Alkali- 
Isgg. ausgezogen u. aus den so gewonncnen Ausziigen das Saponin durch Sauren 
ausgefallt u. abfiltriort wird, worauf das so gewonnene Rohsaponin in h., verd. A. 
gel., die Lsg. m it Entfśirbungskohle versetzt, einige Zeit erhitzt, dann filtriert u. aus 
dem Filtrat das Saponin nach Abdest. der Hauptmenge des A. durch allmahlichen 
Zusatz yon W . ausgefallt u. zum SchluB aus geeigneten Losungsmm. umkrystallisiert 
wird. —  2. dad. gek., daB Primulaarten in der Warnie mit verd. A. ausgezogen werden 
u. aus dem so gewonncnen Auszug das Saponin nach Abdest. der Hauptmenge des 
A. durch allmahlichen Zusatz von W. ausgefallt, filtriert, erneut in h., verd. A. gel. 
u. in der vorstehend angegebenen Weise gereinigt wird. —  3. dad. gclc., daB die Lnd- 
prodd. oder andere Zwischenprodd. dieses Verf. in wss.-alkal. Lsg. der Elektrodialyse
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unterworfen werden. —  Z. B. wird zerkleinerte Primulawurzel 2-mal m it l% ig . wss. 
N a2C 03-Lsg. ausgelcoeht, die vereinigten Ausziige mit verd. HC1 angesauert, der Nd. 
abfiltriert, m it W. gewascben u. im Vakuum getrocknet. D ie weitere Verarbeitung 
erfolgt nach dem fruheren, yon KOFLER u. F r a u e n d o r f e r , Arch. der Pharm. u. Ber. 
der Pharm. Ges. 262. 318; C. 1924. II . 1929, beschriebenen Verf. Dio alkal. Lsgg. 
schaumen beim Schutteln, wirken nach Zusatz von 9% NaCl stark hamolyt. u. werden 
durch Pb-Zuckcr gefallt. Cholesterin erzeugt in der alkoh. Lsg. einen Nd. Das 
trockene Pulyer reizt hcftig zum Niesen. —  Engt man den m it l% ig . wss. Na2C 03- 
Lsg. aus der Primulawurzel erhaltlichen Auszug ein u. unterwirft ihn in einem Drei- 
zellenapp. der Elcktroosmosc, so fallt das Saponin  unter Zerlegung der Alkaliverb. 
in der Mittclkammer aus, worauf es durch Lsg. in vcrd. 70% ig. A. u. Beliandeln mit 
Tierkohle gercinigt wird. Durch die Elcktrodialyse werden aus der Rohdroge stam- 
mende Verunreinigungen anorgan. Natur, wie Mg- oder Ca-Salze, yollstandig entfcrnt. 
Das Bohsaponin findet fiir techn. Zwcekc ais Schaummiltcl u. fiir therapeut. Zwecke 
in Form von Pulver, Tablettcn oder Lsgg. innerlich, das reine Saponin  zur Herst. 
von Injektionsfll. Verwendung. (Oe. P. 101486 vom 21/3. 1924, ausg. 10/11.
1925.) S c h o t t l a n d e r .

C. H. Boehringer Sohn, Chemische Fabrik (Erfinder: Otto Dengler), Nieder- 
Ingolheim a. Rh., Herstellung ton  -. einem Lecithin, 1. dad. gek., daB man mit Ver- 
unreinigungen, wie Cholesterin u. Fetten, behaftetes Lecithin in Verbb. m it gallen- 
sauren Salzen iiberfuhrt, letztero m it Hilfe geeigneter Lósungsmm. yon den zu ent- 
fernenden Verunreinigungen befreit u. aus den so gereinigten Verbb. das Lecithin 
zuriickgewinnt. —  2. dad. gek., daB man die Verbb. des Lecithins m it gallensauren 
Salzen in gel. Form wie unter 1. zwcekmaBig derart behandelt, daB wss. Lsgg. gallen- 
saurer Salze mit Lecithin gesatt. werden u. die Lsg. ohne zuvorige Abscheidung der 
Lecithinyerbb. m it Lósungsmm. zur Entfernung der Verunreinigungen behandelt 
u. dann auf Lecithin weiter ycrarbcitet wird. —  Im  Gegensatz zu anderen Vcrff. zur 
Gewinnung yon Lecithin ermóglicht das yorliegende die nahezu restlose Entfernung 
yon Cholesterin u. Fetten aus dem Lecithin des Handels. Z. B . wird eine wss. Na- 
Cholał-JjSg. mit Lecithin bis zur Lsg. verruhrt, dann A. u. schlieBlich A. bis zur Triibung 
zugesetzt. Durch yorsichtigen weiteren Zusatz yon A. erhalt man fast die Gesamt- 
menge der Doppeli-erb. ais lange, feine Nadeln. (Hierzu ygl. auch D . R . P . 399 148; 
C. 1924. II. 1515.) Diese werden m it A. extrahiert, in W. gel., die wss. Lsg. mit A. 
iibersehichtet u. 10% ig. HC1 zugegeben. Nach dem Durchschutteln wird der ab- 
gehobene A. zwecks Entfernung der Gallensaure m it sehr verd. N a2C 03-Lsg. gereinigt 
u. dann eingedampft. —  Oder man yerreibt eine 50% ig. Na-Cho’at-Lsg. m it Lecithin 
bis zur B. einer homogenen FI., scliiittclt zur Entfernung von Verunreinigungen 
(F ett u. Cholesterin) 2-mal m it A. oder Bzl. u. dampft die wss. Lsg. im Vakuum ein. 
Der feste Riickstand wird zwecks Entfernung des Lecithins m it A. behandelt, nach 
kurzem Stehen filtriert u. die ath. Lsg. eingedampft. Zur tlbcrfuhrung des Lecithins 
in die krystallisierte Doppelyerb. konnen auch andere gallensaure Salze, wie des- 
oxycholsaures, glykocholsaures oder apocholsaures A lkali, yerwendet werden. (D. R. P-
432 377 KI. 12q vom 7/10. 1923, ausg. 4/8. 1926. A. P. 1586145 vom 11/5. 1925, 
ausg. 25/5. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

X . F a r b e n ;  F a r b e r e i ;  D r u c k e r e i .
F. Mayer, Fortschritte der Farbstoffchemie im  Jahre 1925. (Chem.-Ztg. 50. 465 

bis 467. 514— 16. 565— 67. 586— 87. Frankfurt a. M.) P f l u CKE.
Franz WeiB, tiber Konstitution und Echiheitseigenschaflen der Farbstoffe. Vf. 

zeigt die Abhangigkeit der Echtheitseigenschaften yon der Konst. an einigen Bei- 
spielen der yerschiedenen Farbstoffgruppen u. komm t zu dem Ergebnis, daB die 
Rk.-Fahigkeit eines Farbstoffs um so geringer ist, je groBer sein Mol. ist; daB in sich
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geschlossene Ringsysteme stabiler ais offene K etten sind; daB Seitenketten die Angriffs- 
punktc fiir cliem. Einfliisse ebenso das Vorhandensein von Doppelbindungen yermehren. 
Intramolekulare Konstitutionswechsel, wie B. yon tautomcren Formen, die im Gleich- 
gewichtszustand nebeneinander yorhanden sind, erhohen die Rk.-Fahigkeit u. ver- 
ringern damit die Echtheit. (Melliands Textilber. 7- 448— 50. 533— 34. 618— 19.) B r .

William J. Sayers, Die Verwendung von Schutzmitteln in  der Faiberei von Miscli- 
geweben m it Schwefelfarbstoffen. Eine zu groBe Menge Sehutzstoff, wie sie in der Farberei 
von Wolle u. Seide m it Sehwefelfarbstoffen gebraucht wird, verhindert das Aufzielien 
derselben auf diese. Davon wird beim Farben von Mischgeweben Gebrauch gemacht. 
Vf. stellt eine Reihe yon Verss. an m it wechselndem Sehutzmittel, Temp., Farb- 
stoffen, Zusatzen u. Badern m it dem Ergebnis, daB eine gewisse Menge Leirn immer 
notwendig ist, weniger um die Faser zu schiitzcn, ais der Seide gewisse Eigenschaften 
zu erhalten. Um eine Schwachung der Faser bei hoher Temp., bei der Wolle vom 
Alkali starker angegriffen wird ais Seide, zu yermeiden, muB man eine groBe Menge 
Sehutzmittel zusetzen, kann dann aber an Sulfid u. Farbstoff sparen. (Rev. gen. 
des Matieres eolorantes etc. 1926. 117. 150— 51.) B r a u n s .

A. Spingbok, Bleichen und Farben von Futterleder. Angabe von Verff. (Rev. 
gen. des Matieres eolorantes etc. 1926. 24— 55.) B r a u n s .

Siegfried Kosche, Uberfdrben von Zephir mit Kiipenfarbstoffen. Es werden Vor- 
schriften zum tjberfarben yon Zephir m it Indanthrenfarbstoffen gegeben. (Melliands 
Textilber. 29 426— 27.) B r a u n s .

P. Castan, Die Chemie der Farbstoffe des Jahres 1925. Vf. behandelt in einer 
Literaturiibersieht die Zus. u. Konst. der im Jalire 1925 crschienencn Farbstoffe. 
(Moniteur seient. [6] 16. 121— 27. 151— 58.) B r a u n s .

C. Capax, tjbe.r die Deckfdhigkeit des Ockers. Auf Grund pralct. Erfahrung kommt 
Vf. zu dem SehluB, daB es nicht móglich ist, dio Deckkraft eines Ockers am trockenen 
Materiał allein zu erkennen, sondern daB nur ein prakt. Yers. dariiber AufschluB gibt. 
Die Deckkraft ist um so groBer, je weniger der Ton des Leinols beim Vermisckcn mit 
dem Ocker yerdunkelt wird. (Farbę u. Lack 1926. 391.) B r a u n s .

Erich Sellner, Zur Kenntnis der roten Erdfarben. Aufzahlung der fiir roto Erd- 
farben in Betracht kommenden Mineralien, ihre Zus. u. ihr V. Nahere Bespreehung 
yon roten Bolus, Roteisenerz, rotem Ocker, Brauneisenerz, dio Aufbercitung derselben, 
ihre Herst. aus Pyrit u. Vitriolschlamm u. ihre chem. Unters. (Farbę u. Lack 1926. 
370. 380. 391.) B r a u n s .

Albert stanger, Bleimetallisierung durch Anstrich. E in  neues Rostschutzverfahren 
fiir Eisenkonstruktion. Nach einigen Betrachtungen uber die Rostbildung u. Schilderung 
der Nachteile der bisherigen Rostschutzbleifarben bespricht Vf. die neue, sogcnannto 
B  Af-Bleifarbe, die aus niederen Oxyden u. Carbonaten des Bleis u. einer kolloidalen 
Emulsion eines nach besonderem Verf. polymerisiertem Leinols besteht. Das Blei- 
oxydul gleicht also in sciner Wrkg. den Oxydulhautehcn, wclchcs eine blankę Blei- 
flache vor weiteren atmosphar. Einfliissen schiitzt, so daB die B  Jf-Farbo ais Anstrich 
prakt. einer Verblciung gleiehkommt. (Zellstoff u. Papier 6. 366— 67. Stuttgart.) B r .

A. V. Blom, Die Bereitung von Rostschutzfarben. Yf. wendet sich gegen dio Kurz- 
priifung yon Rostschutzfarben u. fordert gewisse Normen zur Bewertung von Anstrich- 
massen gegen Rostschutz. (Farbo u. Lack 1926. 405.) B r a u n s .

W. Kopaczewski, Eleklrocapillaranalyse von Farbstoffen. (Vgl. C. r .  d. 1 Aca. 
des sciences 180. 1530; C. 1926. I. 173.) Vf. untersucht eine groBe Anzahl Farb
stoffe in 0 ,l% ig . Lsg. m it d e r E lk e tro k ap illa ran a ly sen m e th o d e  u. k o m m t zu den 
gleiehen Resultaten m  friiher. (Rev. gen. des Matieres eolorantes etc . 1926. 34 
bis 45.) B r a u n s .

A. Schob, Grundsalzliches uber Kurz- oder SchneUprufung von Amtrichen. Die 
GroBe der Beanspruchungsarten u. die Geschwindigkeit ihrer Aufeinanderfolge machen
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das sogenannte Kurz- oder Schnellprufrerf. zu einer mehr indirekten Methode. (Farben- 
Ztg. 31 . 2608. Berlin-Dahlem.) B r a u n s .

M. Schulz und F. Kramer, Die Storch-Morawsldsche Reaklion zum qualiłaliven 
Nachweis von Harz (Abictim aure) oder Harzverbindurigen in  Anslrichstoffen. Vff. wenden 
Kich gegen die Veróffentlichungen von W o l f f  (Farbcn-Ztg. 30. 2795. 31. 917; C. 1926.
I. 2152) u. E i b n e r  u . T i t t e l  (Korrosion u. Metallschutz 2. 43; C. 1926. I. 3577) 
u. kommen auf Grund zahlreicher Yerss. zu dem SchluB, daB die Storch-Marowskische 
Rk. nur dann positiv ausfiillt, wenn der zu untersuchende Anstrichstoff tatsachlich 
harzhaltig ist. E s  folgt Mitteilung der Ausfuhrungsweise der Best. in der chem. Vcr- 
suclisanstalt bei der Rcichsbahngesellschaft. Auch die Ggw. von Phylosterin  stort die 
Probe nicht. (Farben-Ztg. 31. 2556— 58.) B r a u n s .

Hans Wolff, Die Storch-Morawskircaklion und die Resinatfirnisse. Erwiderung 
auf vorst. Arbeit. (Farben-Ztg. 31. 2611— 12. Berlin.) B r a u n s .

Gustav Durst und Hans Roth, Zur technischen Anałyse von Indanihrenjarbkiipen. 
Vff. geben Vorschriftcn von techn. Analysenmcthodcn der Indanthrenfarbkupen. 
Das freie Hydrosulfit wird nach Ausfallen desF arbstoffs m it Formaldehydessigsaure 
durcli Titration des Filtrates m it 1/10-n. Fcrriammonsulfatlsg., die Menge des vor- 
handenen Farbsloffes gewichtsanalyt. nach Ausfallen m it einer cssigsauren Ferri- 
ammonsulfatlsg. u. griindlichem sauren u. alkal. Auswasohen u. das freie NaOH  nach 
Fallen m it neutralem BaCl2 u. ncutralem Formaldehyd durch Titration ohne vor- 
heriges Filtricren mit 1/10-n. Essigsaure u. Phcnolphthalein bestimmt. (Ztschr. f. 
angew. Ch. 39. 900— 903. Konstanz.) BRAUNS.

T. W. Morse, Manhattan, N . Y ., Umdrucke. Umdruckblatter zum Aufbringen 
von Zeichcn auf Gewebo werden m it einer Farbo bedruekt, die den Umdruck bei 
gewOlmlicher Temp. gestatten Man bringt sie boi holierer Temp. auf die Gewebo. 
Die Aufdrucke lassen sich durch Waschen beseitigen. (E. P. 252 402 vom 25/5. 
1926, Auszug veróff. 28/7 1926. Prior. 23/5. 1925.) KAUSCH.

Nathan Sulzberger, New York, Kopiercn. Man bringt auf den zu kopicrenden 
bedruckten Gegenstand eine Schicht von absorbierendem Asbeststoff, setzt ein 
Ijosungsm. (Bzl.) fiir die Druckfarbc zu, wobei dic letztere in Beriilirung m it der 
Asbestschicht kommt. Letztere absorbiert die Druckfarbc in solclier Menge, daB 
einc Kopie des Drucks entsteht. Man behandelt darauf die letztere mit N a2S i0 3 u. 
Glycerin oder Celluloseesterlsg. (A. P. 1592394 vom 15/8. 1922, ausg. 13/7. 
1926.) K a u s c h .

C. H. Smith, Bristol, Verzierung von Kupferplatten. D ie Platten werden mit einer 
Deckschicht, z. B. von RuB, versehen, durch Auskratzcn eine Zeichnung o. dgl. ent- 
worfen, die bloB gelegten Teile der P latte m it einem FluBmittel u. dann m it einem 
Metali, wie Pb, Sn, Zn, Sb oder einer Legierung dieser Metalle bedeckt, die noch vor- 
handene RuBschicht durch m it Borax gemischtcn Ton o. dgl. ersetzt u. die Platten  
auf 800— 1000° erhitzt. Man kann auch die nicht m it der Zeichnung bedecktcn Teile 
der P latte mit Borax, NaHSO., oder NH,C1 beliandeln u. gegebenenfalls auf dio so 
behandeltcn Flaclicn mit NaOH oder KOH o. dgl. einwirken. (E. P. 251 325 vom  
26/1. 1925, ausg. 27/5. 1926.) K u h lin g .

J. Bliunenfeld, London, und M. Mayer, Karlsbad, TitanfarbstofJ. T i0 2 oder 
Ti(OH)4 wird in der Lsg. eines Titan-, Thorium-, Zirkon- oder Ccr-Salzcs suspendiert 
u. aus der Lsg. ein Nd. auf dcm suspendierten Oxyd bezw. IIydroxyd erzeugt, z. B. 
durch Erhitzen unter Druck, oder die Suspension erfolgt in einer kolloiden Lsg. des 
Oxydes oder Hydroxydes eines der erwahnten Metalle u. Abdampfcn der Mischung. 
(E. P. 252 262 vom 28/11. 1924, ausg. 24/6. 1926.) K u h l i n g .

A. van Lerberghe, Courtrai, Belgien, Farben. ZnO, PbO, BlciweiB oder Lithopon 
werden m it W. zu einem dicken Brei yerruhrt u. dieser m it einem Trockenmittel ver-
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mischt, welches frcio Fettsiiurc, z. B. Lcinolsaure, enthalt, so daB eine gewisse Menge 
Metallseifc entsteht. Das uberschiissigo W. wird entfernt u. der Riickstand gemahlen. 
(E. P. 252 756 vom 2/1. 1925, ausg. 1/7. 1926.) K u h l i n g .

W. P. Heskett und K. Heskett, Withęrnsea, und H. B. Molesworth, West- 
minster, England, Metallpulvcr. E in oder mehrerc der Metalle Fe, Mn, Cu, Zn, Sn, Pb, 
Al, Sb, Bi, Co, N i u. As werden mit einer oder mehreren Verbb. dieser Metalle zusammen- 
geschmolzeni D ie Erzeugnisse zerfallen entwedcr freiwillig oder werden gepulvert u. 
zwecks Horst. von Farben mit einem Trager yermischt. Zur Erzeugung desinfizierend 
wirkender Farben werden Pulver verwendct, welche As, Sb oder Bestandteile enthalt-en, 
welche m it W. giltigc Gase entwickeln. (E. P. 252 766 vom 26/2. 1925, ausg. 1/7.
1926.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder: Otto Staohlin, 
Hóchst a. M.), Herstełlung blaugruner Farblacke, darin bcstehcnd, daB man die durch 
Bchandeln der in 8-Stellung durch Halogcne substituierten Sulfosiiuren des 1,2- 
Naphthylendiamins mit Fcrrisalzen orlialtenen Farbstoffe in der ublichen Weise 
in Farblacke iiberfiihrt. —  Die Lacke besitzen klare blaue Farbo u. sehr gute Echtheits- 
eigenschaften. (D. R. P. 431943 KI. 22f vom 25/12. 1923, ausg. 20/7. 1926.) K u h l.

X I . H a r z e ;  L a c k e ;  F ir n is ,
Hans Wolff, Zur Untersucliung von Kauristaub. Vf. teilt altere Untersuchungs- 

ergebnisse an Kauristaub mit, dio er nachtraglich auch auf die SZ., VZ. u. JZ. aus- 
gcdehnt hat u findet in tibereinstimmung mit W o r s t a l l , daB die Tatsache der geringen 
Variation der Summę von VZ. u. JZ. auch fiir den 1. Anteil des Kauristaubs zutrifft; 
sie liegt jedoch hóher ais dio von WORSTALL gefundonen, der allerdings nicht die VZ. 
sondern die indirekt bestimmte SZ. bestimmte. Weiter wird eine Methode zum Nach- 
weis von Kolophonium  m itgeteilt u. die Veranderungen die ein Kauristaub naeh lang- 
jahrigem Lagern aufweist. (Farben-Ztg. 31. 2609—11. Berlin.) B r a u n s .

L. Brandt, Neue Metlioden der Aulomobillackicruwj m it Nitrocellidosdacken. Die 
Herst. von P yroxylin , Losungsmm. dafiir, das J)uco-V ctI. in der Lackfabrikation 
u. die Methoden seiner Anwendung in der Automobilindustrie werden besprochen. 
(Farbę u. Lack 1926. 393. Hamburg.) B r a u n s .

Gr, J. Ward, Hichtlinien ju t die Herstcllung streichfahiger Nilrolacke. Besprechung 
der Ausgangsmaterialien u. Mitteilung von Herstellungsvorschriften. (Farbo u. Lack
1926. 404.) . B r a u n s .

L. Auer, Ausugel, ein reredelter Eohstoff der Lackfabrikation. Naeh Schilderung 
der Nachteile des Łcin-, Stand- u. Iiolzols bespricht Vf. ein auf kolloidchem. Wege 
verandertes Leinól, Ausugel genannt, das in allen Losmigsmm. 1. ist, rasch trocknot 
u. ausgiebiger, harter, saure- u. alkaliechter u. wetterfester ais Leinolfirnis ist. (Farben- 
Ztg. 31. 2612— 13. Budapest.) B r a u n s .

L. Clement und C. Rłviere, D ie Celluloselacke. Yf. besprechen die Ausgangs
materialien fiir Cclluloselacke, wie Nitro- u. Acetylccllulose u. Celluloseather u. die 
allgemeino Zus. eines Lackcs oder tlberzuges; ferner die Losungsmm., Plastifizierungs- 
mittel u. andere Zusatze, die Fabrikation yon Cellulosclacken u. ihre yerschiedeno 
Verwendung, wie die Herst. von Filmen, impragnierten Stoffen u. besonders die 
yerschiedenen Lacke fiir Metali-, Holz- u. andere Gegenstande. (Rev. gen. des 
Matieres plastiąues 2. 175— 79.) B r a u n s .

Paul Bary, Die beim Trocknen von Lacken auftretenden Erscheinun/jen. Vf. gibt 
eine ausfiihrliche Literaturubersicht iiber die beim Trocknen von Lacken auftretenden 
Erscheinungen, von denen er zahlreiche im Bilde bringt. Er kommt zu dem SchluB, 
daB es unmoglich ist, eine allgemeine Vorschrift zu geben, um das Auftreten von 
Fehlern zu yermeiden u. halt die mkr. Unters. fiir das sicherste Blittel die Ursachen, 
derselben aufzufinden. (Rev. gen. des Matieres plasticjues 2. 347̂  57.) B r a u n s .
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E. Fonrobert und F. Pallauf, Uber eine neue Methode zur Bestimmung der Farb- 
tiefe oder Helligkeit von Harzen, Lacken, Olen und ahnlichen Stoffen. (Ólmarkt 8. 
69— 71. 81— 83. 93— 94. 105—06. —  C. 1926. II. 128.) B r a u n s .

Gesellschaft fiir hygienische Erzeugnisse G. m. b. H . , Deutschland, Her
stellung von Phonograptienplatten und anderen unzerbrechlichen Gegenstdnden. Auf 
einen Triiger aus Pappe wird ein Gemiscli aus fi-Naphlhol, einem oder mehreren mehr- 
wertigen Phenolen, wie Resorcin oder Brenzcatechin, C lhO  u. einem Katalysator auf
getragen u. durch Erhitzen unter Druck m it einer Matrizenpresse gleichzeitig eine 
Kondensation zur Harzschicht u. Bedrucken der P latte m it den Tonzeichen bewirkt. —  
Um die Elastizitat der Harzschicht zu yergróBern, kann man den Harzkomponenten 
ein durch unvollstandige Verbrennung von Naphthalin  erzeugtes F ett zusetzen. —  
D ie Verwendung der erwilhnten aromat. Oxyverbb. bietet gegeniiber derjenigen von 
Phenol oder dessen Homologen den Vortcil, daB im Augenblick der Heifipressung 
kein an den Matrizen der Prcsse festhaftender Nd. gebildet wird. (F. P. 593 897 
vom 6/1. 1925, ausg. 1/9. 1925. D . Prior. 17/9. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

Carleton Ellis, Montclair, New Jersey, V. St. A., Herstellung von harzartigen 
Kondensationsproduklen aus Phenolen, Acelaldehyd und Furfurol. Man behandelt 
zunachst Phenole m it CHICHO in Ggrr. eines sauren Katalysators, unter Verwendung 
eines Pheuoliiberschusses, u. die entstandenen leicht schm. Harze in Ggw. von Alkali- 
carbonaten m it einer zur Bindung des freien Phenols ausreichenden Menge Furfurol. —  
Z. B. werden Phenol, Paraldehyd u. etwas H 2S 0 4 zur Einw. gebracht, hierauf mit 
K 2C 03 u . Furfurol versetzt u. 3 Stdn. unter RiickfluB auf 145— 155° erhitzt. D ie 
nicht in Rk. getretenen Bestandtcilo werden durch Wasserdampfdest. entfernt, wobei 
ein in A. 1. harzartiges Kondensationsprod. zuriickbleibt. Zur Herst. piast. M M . kann 
es m it Fiillmitteln u. C6H12N4 versetzt u. in iiblichcr Weise gehartet werden. (A. P. 
1592 296 vom 11/9. 1922, ausg. 13/7. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Carleton Ellis, Montclair, New Jersey, V. St. A., Herstellung von harzartigen 
Kondensatioiisprodukten aus Phenolen und Aldeliyden. Man laBt auf Phenole in be- 
liebiger Reihenfolge CH3CHO oder diesen u. Butylaldelujd in Ggw. saurer Katalysatoren, 
sowie Furfurol in Ggw. bas. Katalysatoren bis zur B. in der K alte leicht zerreiblicher, 
zwischen den Fingern nicht klebender Harze einwirken u. kondensiert diese gegebenen- 
falls mit C0H12N t  nach. —  Z. B. wird Phenol geschmolzen, auf ca. 70° erwarmt, mit 
konz. HC1 yersetzt u. am RuckfluBkiihler allmahlich in kleinen Anteilęn m it P ar
aldehyd gemischt, wobei die Temp. auf 100— 102° ansteigt. Man erwarmt dann all
mahlich wahrend 2— 2lj 2 Stdn. auf 150°, laBt das Reaktionsgemisch auf 125° ab- 
kiihlen, gibt unter Rulircn in kleinen Anteilen K 2C 03 u. auf einmal Furfurol hinzu. 
Nach Beendigung der exothermcn Rk. wird schlieBlich noch 3 Stdn. auf 150° erhitzt. 
Das leicht zerreibliche, rotlich braune, in A. 1. Kondensationsprod. erweiclit bei ca. 
65 u. schm. bei 85°. Zur Herst. formbarer MM. wird die alkoh. Lsg. m it C6/ / 12Ar4 
innig gemischt u. mit Sagemehl, sowie gegebenenfalls Nigrosin zur Erzielung schwarzcr 
MM., yersetzt, an der Luft getrocknet u. unter Zusatz von Al-Palm itat gemahlen. 
(A. P. 1592 773 vom 18/5. 1923, ausg. 13/7. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Joseph V. Meigs, Jersey City, New Jersey, V. St. A., Herstellung von harz
artigen Kondensationsprodukten aus Phenolen und Hexosen. Phenole werden mit 
Hexosen oder mit diese leicht liefernden Disacchariden in Ggw. von Katalysatoren 
auf Tempp. tiber 100° erhitzt. —  Z. B . wird Phenol mit 0,8%  konz. H 2S 0 4, D . 1,84, 
auf 130° erhitzt, Glucose allmahlich dazu gegeben u. weiter auf 126° erhitzt, wobei 
ein Teil des W. abdest. Das Erhitzen wird noch 3 Stdn. fortgesetzt, wobei die Temp. 
zuletzt auf 180° ansteigt. Wenn kein W. mehr abdest., ist die Rk. beendet. Aus dem 
Ruckstand wird das freie, iiberschussige Phenol im Vakuum abdest. Man erhalt ein 
festes, schwarzes, leicht pulverisierbares, in A. 1. Harz, das beim Erhitzen zu einer
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yiscosen FI. schm. Beim Erhitzen mit CaHltN4 auf ca. 140° geht cs in eine harte, 
unl. u. nicht mehr schm. M. uber. AuBer H 2S 0 4 konnen andere saure oder auch bas. 
Katalysatoren, ferner Salze aromat. Aminę mit Sauren Verwendung finden. —  Weitere 
Beispielc bctreffen die Herst. von karzartigen Kondensationsprodd. aus Phenolen u. 
Glucose unter Verwendung vou A nilin  bezw. Hexamethylenietramin ais Katalysatoren. 
(A. P. 1593 342 vom 30/11. 1925, ausg. 20/7. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

John Stogdell Stokes, Summerdale b. Philadelphia, Pennsylvania, V. St. A., 
Uerstellung von harzartigen Kondensationsprodukten aus Phenolen und Furfurol. Phenole 
werden in Ggw. saurer oder bas. Katalysatoren oder oline solche mit Furfurol kon- 
densiert u. die entstandenen l. Ilarzc gegebenertfalls durch Behandeln mit CHJ), 
Paraformaldehyd, CeHn Nt , bezw. F w furam id  in unl. u. nicht schm. MM. iibergefuhrt. —  
Man kann auch von schmelzbaren harzarligen Kondensationsprodd. aus Phenolen u. 
CH20, bezw. CH3CHO oder Paraldehyd ausgehen u. diese durch Einw. yon Furfurol 
oder Furfuramid in die unl. Endprodd. uberfiihrcn. —  Beispielc sind angegeben fiir 
die Kondensation von: Phenol mit Furfurol in Ggw. von HC1 u. Nachbeliandeln mit 
Furfuramid, —  Phenol m it 35°/0ig. C //20-Lsg. u. Nachbeliandeln mit Furfurol oder 
Furfuramid. —  Phenol mit CHICHO bezw. Paraldehyd u. Nachbehandcln mit Fur
furol oder Furfuramid, —  Phenol mit Furfurol ohne Kondensationsmittel, durch 
Erhitzen unter Druck auf 215— 230°, wobei ein 1., schmelzbares Harz entsteht, —  
sowie von Phenol mit Furfurol in Ggw. yon K 2C 03 u. Nachbehandcln mit C0tf12A74 
bezw. Furfuramid. Die tiefschwarz gefarbten, glanzenden Harze finden besonders 
zur Herst. von Phonographen- oder Druckplatten Yerwendung. Ais Zusatzkatalysator 
in der zweiten Stufe der Rk. kann in einzelnen Fallen p-Phenylendiamin  benutzt 
werden. (E. P. 243470 vom 9/9. 1924, ausg. 24/12. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

Societe des Verreries de Folerahray, Frankrcich (Aisne), Herstelhing von harz
arligen Kondensalionsprodukt en aus Phenolen und Formaldehyd. Man yersetzt ein 
Phenol m it ungefahr dcm gleichen Vol. einer wss. 40%ig. CH20 -Lsg., in der ca. 5— 10%  
CaCl2 gel. sind u. erhitzt das Gemisch bis zur B. einer in der Kalte nicht klcbenden 
piast. M . —  Das Prod. laBt sich mit den Handen beliebig formen, zu dunnen Blattchen  
auswalzen u. mit Weichkaulschuk gemischt yulkanisieren, wobei es ais Vulkanisations- 
beschleuniger wirkt. Bei weiterem Erhitzen oder langerem Lagcrn in der Kalte geht 
es in eine unl. harte M . iiber. Diese Eigenschaft ermoglicht es, gróBere Flachen mit 
Lsgg. der Prodd. in A. oder Aceton zu uberziehen, die, wie Schiffsrumpfe, Mauern 
u. ParkcttfuBboden, keinem Erhitzen der angestrichenen Teile unterworfen werden 
konnen. (F. P. 563 777 yom 27/6. 1922, ausg. 13/12. 1923.) S c h o t t l a n d e r .

Eugene Ropp, Frankreich (Doubs), Herstellung von harzarligen Kondensalions- 
produkten aus Phenolen und Formaldehyd. Bei der Kondensation werden ais Kata
lysatoren PC15, mit oder ohne Zusatz yon Na-Acetat, P0C13 oder CH3C0C1 in geringen 
Mengen yerwendet. —  Z. B. wird chem. reines, iiber Al-Spiinen dest. Phenol, Kp. 
182— 184°, reiner, besonders von Fe-Salzen freier 40%ig. CII,fi oder Triozymethylen  
u. wenig PC16 oder P0C13 gemischt u. das Gemisch yorsichtig auf 45— 50° angeheizt. 
Die Temp. steigt dann von selbst auf 97°. Nach eingetretener Kondensation wird 
die M. 20 Min. in gelindem Sieden bei 100— 150° gehalten, wobei Schichtenbildung 
eintritt. D ie wss. Schicht wird abgegossen, das yiscose Prod. gewaschen, auf 100° 
erhitzt u. im Vakuum bei 160— 170° eingedampft bis zur B. einer dicken, honigartigen 
M., dic schlieBlich im Autoklaven 2 Stdn. auf 180— 190° erhitzt wird. Das farblose, 
durchsichtige, mehr oder weniger piast., glasharte Prod. ist unentflammbar, licht- 
bestandig, unl. selbst in konz. Sauren, wenig hygroskop., laBt sich leicht bearbeiten 
u. besitzt hohe dielektr. Eigenschaften, wie Bernstein. Nach dem Reiben zieht es 
Papier u. leichte Gegenstande an. Es laBt sich gleichmaBig oder teilweise farben, 
besonders m it von Phenolen abgeleiteten u. in diesen 1. Azofarbstoffen. Bei Ver-
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wendung von Homologen des Phenols, wie Kresolen oder Xylenolen, erhiilt man. in 
der Regel trube Prodd. (F. P. 564 575 vom 12/7. 1922, ausg. 5/1. 1924.) S c h o t t l .

Jean Bruhat, Frankreich (Seine et Oise), Hersteilung von harzartigen Konden- 
sationsproduklen aus Phenolen und Formaldehyd. Man behandelt die 11. Anfangs- 
kondensationsprodd. aus Phenolen u. CH20  mit den Estern aus mehrwertigen Alko- 
holen u. organ. Sauren. —  Z. B . wird Phenol ohne Zusatz eines Katalysators mit 
CgH^Nf,  Trioxymethyle.ii oder Paraformaldehyd kondensiert, das Reaktionsprod. unter 
niaBigein Erwarmen, unter Luftzutritt oder im Vakuum, mógliehst yollstandig ent- 
wassert u. alsdann m it 10% Glycerinmonboxalat yersetzt. Die dieke, farblose, sehwaeh 
sauer reagierende Fl. geht beim Stehenlassen bei 15° nach einigen Stdn. in eine ziemlicli 
liarto, jedoch mit dcm Fingernagel noch ritzbarc M . iibcr, die sich beliebig formen 
liiDt. Erhitzt man die geformten Gegenstande einige Min. auf SO— 100°, so werden 
sie hart, unl. u. unschmelzbar. Gegebenenfalls kann man sie durch weiteres Erhitzen 
vollig aushartcn. Das Gemisch aus fl. Anfangskondensationsprod. u. Glycerinmono- 
oxalsaurecster kann auch unmittelbar in Formen gegossen u. an der Luft auf 60 bis 
100° crwarmt werden, wobei die F l. schnell koaguliert wird u. liarte, unl., sehwaeh 
gelb gcfiirbte, undurclisielitige MM. licfcrt. Vor der Hartung kann man dem dickfl. 
Gemisch Anilinfarbstoffe oder Fullm ittcl zusetzcn. Ebenso laBt es sich in A. oder 
Aceton gel. ais Lack verwenden. D is  Glycerinmonooxalat kami durch Glycerin- 
monoformiat oder die Glycerinester der Cilronensdure, Wcinsaure, Flitlialsdure oder 
Benzoesdure ersetzt werden. D ie Glycerinester der aromat. Sauren liefern durcli- 
sichtigo oder halbdurchsichtige Prodd. Das Verf. liefert vollkommen geruchloso 
Prodd. (F. P. 575 532 vom 21/3. 1923, ausg. 1/8. 1924.) S c h o t t l a n d e r .

X I V . Z u c k e r ;  K o h le n h y d r a t e ;  S ta r k ę .
R. Pique, Der Zucker im  AUcrlume. Geschiehtliche Darst. der Gewinnung u. 

des Verbrauchs des Zuckers (Honigs) u. seiner Bedeutung fiir Leben u. Kultur der 
Menschen des Altertums. (Buli. Assoc. Chimistes de Sucr. e t D ist. 43. 352— 60.) R h .

C. Wessely, Zur Geschichte der Riibe. Zusammcnfassende Darst. an Hand der Fcst- 
sclirift „Geschichte der Riibe (Beta) ais Kulturpflanze von den altesten Zeiten bis zum 
Erscheinen yon A c h a r d s  Hauptwerk 1809“ yon V0N L ip p m a n n  u . der Ergebnisse 
der sprachliehen Altertumsforschung bis zum Eintreten der Verarbeitung der Riibo 
im GroBbetriebc. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1926. 517— 27. W ien.) R u h l e .

K. Jorn , Die Warmepumpe in  der Zuckerindustrie. Bei Verwcndung der Warme- 
pumpe zur Verdichtung der yon den Vakuen zum Kondensator gehenden Briiden 
auf eine zur abermaligen Bcheizung notwendige Spannung lassen sich noch bedeutende 
Ersparnisse erzielen, was niiher ausgefiilirt wird. (Zentralblatt f. Zuckerind. 34. 785 
bis 786.) R u h l e .

A. H. Erdenbrecher, Neuzeilliche FilUrgerdte. Vf. beschreibt u. empfiehlt dio 
Jenaer Glasfiltergeriite an Hand dreier Abbildungen nach Einrichtung ,Handhabung 
u. Wirksamkeit. (Zentralblatt f. Zuckerind. 34. 766— 67. Greifenberg i. Pom.) R u h l e .

E. Schmidt, Bietet die spalreifende „ E “-Rubc gegenuber der friihreifen „Z “-Riibe 
in  wirtschaftlicher und łechnischer Hinsicht Vorteile1 Zusanimenfassende Erorterung 
an Hand des Schrifttumes u. eigner Erfahrungen. Yf. empfiehlt, von der „E “-Riibe, 
der alten Urriibe, wieder abzugehen u. die hochgeziichtete, zuckerreiche ,,Z“-Rube 
wieder anzubauen. (Zentralblatt f. Zuckerind. 34. 763— 65. Landsberg bei Halle.) R h l.

J. Zamaron, Uber die Beziehung zwischen der Reinheit der Rubensdfte und der 
der Diffii-sionssdfte. (Vgl. Buli. Assoc. Chimistes de Sucr. e t D ist. 43. 152; C. 1926.
I. 2368.) Vf. schlieBt aus eigenen Verss. u. aus Angaben im Selirifttume, daB die Rein
heit des Diffusionssaftes bei n. Arbeit niemals geringer ais die Reinheit des Rubensaftes 
ist, daB sie yiehnehr hóher ais diese sein muB, da durch das Kochen bei erhóhter Temp. 
eine Ausfiillung yon Albuminoid- u. anderen Stoffen erfolgt, die sich an gewissen Stcllen
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des Rundlaufes der Diffusionssafte wieder yorfinden u. in feuchtem Zustande die Zus. 
(°/o): W. 29,79, organ. Stoffe 61,24, Mineralstoffe (S i0 2-Fe20 3-Al20 3-Ca0-Mg0-Spuren 
P 20 5) 8,97 zeigten. (Buli. Assoc. Chimistes de Suer. et Dist. 43 . 361— 64.) R u h l e .

Richard F. Jackson, Clara Gillis Silsbee und Max J. Proffitt, Die Darstellung 
der Lamdose. Der Berieht uber die Verss. zur Darst. der Ldnulose aus Tnulin der Dahlia- 
knollen (vgl. S. 949) wird fortgesetzt. (Sugar 28. 326— 29.) R u h l e .

F. Todt, Eine einfache Mefimethode der W asserstoffionenkonzentration und ihre 
Bedeutung fiir  die Riibenzuckermdustrie. Infolge der mannigfaehen Belange, die die 
Best. der pir aueli fiir die Praxis der Zuckerfabrikation gewonnen hat, gibt Vf. einen 
kurzeń Uberblick uber die einsehliigigen, in den letzten beiden Jahren erhaltenen Er- 
gebnisse, u. eine Besehreibung eines Verf. zur Best. der pn, das einfaeh, sehnell u. zu- 
yerliissig durch Tiipfeln auszufiihren ist u. die fiir die Praxis ausreichende Genauigkeit 
von 0,2—0,3 pn-Einheiten besitzt. (Ztsehr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1926. 494 bis 
509.) R u h l e .

Brunolf Brukner, E in Vorsclilag zum Bctricbsrefraktonieler. Es wird empfohlon, 
das Refraktomeler im Zuckerfabriksbetriebc nicht fest m it dem Vakuum zu verbinden, 
sondern es davon zuriickzuziehen, so dal3 man mit e i n e m  App. alle Vakuen u. auch 
alle Maisehen iiberwachen kann. (Dtsch. Zuckerind. 51. 706. Maltsch.) R u h l e .

Amaury Dumoulin, Bildung und Besłimmung der Kalksalze bei der Herstellung 
des Zuckers. Zusammenfassende Erórtcrung der Ursachen fiir die B. der Kalksalze 
in den Sśiften der Zuckerfabriken u. der Best. dieser Salze darin. (Buli. Assoc. Chimistes 
de Sucr. ct D ist. 4 3 . 347— 51.) R u h l e .

J. Zamaron, Uber die TJrsaclien fur Irrtiimer bei der Bestimmung der Grade Bi'ix 
in  rerschiedenen Zuckerlosungen. Bei schaumigen Lsgg. liindert der Sehaum ein freies 
Einstellen der Spindel, so da(3 man zu Ergebnissen gelangt, die mehr oder weniger 
falsch sein kónnen. Gibt man mittels eines sehr fcin ausgczogenen Rohres einen oder 
zwei Tropfen eines Gemisches gleicher Teile A. u. A. an die Stelle, wo die Spindel aus 
der FI. herausragt, so yerschwinden die Schaumteilchen u. die Spindel stellt sich richtig 
ein. Bei geniigend yiseosen Lsgg. bctriigt der Fehler, den man beim Spindeln macht,
1— 3 Zehntelgrade Brix. (Buli. Assoc. Chimistes de Sucr. et Dist. 4 3 . 360— 61.) R u h l e .

— , D ie Bestimmung der Beinheitsquoiienten der Dicksafle auf Grund des Gehaltes 
an schadlichem Slickstoff. Kurze Besprechung des abgeanderten Verf. von A n d r l ik , 
wonnch man zur Best. des Rcinhcitsąuotienten des Dicksaftes dessen Gehalt an schad
lichem N, dessen Polarisation u. den sogenannten Stickstoffkoeffizienten wissen muC. 
(Dtsch. Zuckerind. 51. 829— 30.) R u h l e .

F. Todt, Die elektrische Asclienbestimmung von Siiften und Fertigprodukten. Die 
von S c h n e i d e r  (S . 665) angegebenen Unterschiede zwischen chem. u. elektr. Asohe 
liegen fast innerhalb der Fehlergrenzen der chem. Aschenbest. Die elektr. bestimmte 
Aschc liegt etwas tiefer ais die chem. Asche, weil bei jener das Unl. nicht mit bestimmt 
wird. (Zentralblatt f. Zuckerind. 34. 784.) R u h l e .

X V I . N a h r u n g s m it t e l ;  G e n u lim it t e l ;  F u t t e r m it t e l .
H . Serger, Gutachtliche A ussprachen aus dem Gebiete der Lcbensmillelhygiene.

1. Sehweflige Siiure in Fleischuwren. 2. Eine irrefiihrende Reklamę (betrifft Niihrwert 
der Milch). 3. Bedenkliche K onservierungsm ethoden . 4. Suggestive Gesundheits- 
schiidigungen durch Konserven. 5. Deutschcs Fleischextrakt. 6. Kritisches zur 
Herkunftsbezeichriung von Essig. (Pharm. Zentralhalle 67. 449 55. Braun-
schweig.) R o ja h n .

Guido Aj on, Direkte Krystallisation dw  Citronensdure aus Citronensaft. (Vgl. 
Riv. It. delle essenze e profumi 7- 114; C. 1926. I. 787.) Um jede Einw. des Eisens 
auszusehalten, wurde das Schiilen u. Pressen der Citronen m it Porzellangeraten vor- 
genommen, u. der so erhaltene Saft, gegebenenfalls unter Zusatz yon etwas fermen-
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tierten Saft einige Tage stehcngelassen. Zu dem auf 1/4 seines Vol. eingeengten Saft- 
wurden die zur Fallung der Mineralstoffe notwendigen Reagenzien gegeben; aus der 
Tom  Nd. abgetrennten FI. wurden nach Eindampfen bei moglichst niederer Temp.. 
(Wasserbad) u. nach gegebenenfalls Zugabe t o ii  geringen Mengen H 2SO., u. mehr- 
tagigem Stehenlassen die Citronensilure in meist sehr kleinen Krystallen gewonnen.. 
Dagegen wurden sehr schone u. groBe Krystalle durch Osmosfe des Saftes nach Ent- 
mineralisierung der bei der Osmose gewonnenen wss. Fil. erhalten. (Riv. It. delle- 
essenze profumi 7. 125— 27. 1925. Acireale.) L e h m a n n .

G. Dorfmtiller, Zucker und SiifSstoff. Vf. wendet sich gegen dio Verwendung von 
SuBstoff an Stelle von Zucker. (Dtsch. Zuckerind. 51. 804— 06.) R u h l e .

Birk, Die Bedeutung der Milch ais Nahrungsmittel. Zusammenfassende Betrachtung 
des gegenwartigen Standes der Frage. (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. 36. 321— 28.. 
Tiibingcn.) R u h l e .

Domenico Carbone, Die Milchfermente und ihre Konlrolle. Vf. begriindet die 
Notwendigkeit des Erlasses von cinheitlichen Vorschriften zur Best. der wichtigen 
Fermente der Milch. (Boli. Chim..Farm. 65. 388— 89.) G r im m e .

E. Tiede und P. Reyher, Ultravioletlbeslrahlung von Milch. Vff. folgern aus ihreni 
Versa. iiber die Bestrahlung von Milch mit ultraviolettem Licht bei Ggw. u. Ab- 
wesenheit von Luft, daB der charakterist. Geruch u. Gesehmack ultrayiolett be- 
strahlter Milch auf die Einw. von Ozon zuriickgefiihrt werden muB. Daneben kann  
auch eine, durch Geruch u. Geschmack nicht zu erkennende Lichtbeeinflussung statt- 
finden. Die „Yitaminisierung“ mit Ozon ist von E. T i e d e  zum Patent angemeldet. 
(Naturwissenschaften 14. 741. Berlin, Univ. u. WeiBensee, Sauglingsltranken-
haus.) J o se p iiy .

G. Frolich und H. Liithge, Fu.tlerungsversuche m it rerschiedenen Schnitzelarten 
an Milchkiihen. Beschreibung einiger Verg!eichsverss. nach Anstellung u. Ergebnissen 
m it 2 Schnitzelarten (Trockenschnitzel m it angetrockneter Melasse u. sogenannte 
Steffenschnitzel). Allgemein hat sich gezeigt, daB die verscliiedenen Schnitzel naeh 
ihrer Futterwrlcg. nicht gleichwertig sind. (Dtsch. Zuckerind. 51. 826— 28. Halle
a. S.) R u h l e .

Plałrn, Die Bedeutung der Trockensubstanz fur die ziichterische Bewertung der 
Futterriiben. Wahrend bisher nach W o h ł t m a n n  die Wertschatzung der Biibe nach 
ihrem Zuckergehalte allgemein anerkannt wurde, soli nach neueren Unterss. dafiir 
allein die Gesamttrockensubstanz maBgebend sein. Vf. erórtert die Bereehtigung 
dieses Wechsels der Anschauungen u. gelangt zu dem Schlusse, daB kein AnlaB zru der 
Annalime vorliege, daB die Zuehtauswahl nach der Trockensubstanzbest. bessere oder 
sehnellere Erfolge zcitige hinsichtlich Steigerung des Nśihrwertgehaltes ais die Auslese 
nach dem polarimetr. Verf., das doch auch nur die gehaltvollsten Einzelpflanzen u. 
Stiimme, also auch nur die an Trockensubstanz reichsten zur W eiterzueht verwende 
u. das dadurch, daB es ais zweites Merkmal die Best. der Trockensubstanz heranziehe, 
hinsichtlich der Hochziichtung haltbarer Stiimme noch um vieles scharfer ausliest. 
Dam it soli die Bedeutung der Best. der Trockensubstanz, die sehwierig u. deshalb nur 
in beschranktem MaBe ausfiihrbar ist, fiir die ziichterische Bewertung von Riiben nicht 
bezweifelt werden, sie wird vielmehr nachdrucklich betont. (Dtsch. Zuckerind. 51. 
705— 06. 729—30.) R u h l e .

Malinquist Machinę Co., Washington, A pparat zum Einmachen von Fruchten 
u. dgl. Der App. besteht aus drei Kammern, in dereń erster die Deckel fiir die Einmach- 
gefiiBe geformt u. fertiggestellt werden, wahrend in der zweiten die GefiiBe von Luft 
befreit u. mit dem einzumachenden Gut gefiillt u. in der dritten schlieBlich die noch 
im Vakuum befindlichen GefaBe yersehlossen werden. (E. P. 236 267 vom 31/3.
1924, ausg. 30/7. 1925.) Oe l k e r .
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C. H. Boehringer Sohn, Nieder-Ingelheim a. Eli., Backpuher. Der saure 
Bestandteil des Backpulvers wird durch ein schwach 1. neutrales Salz. wie Calcium- 
tartrat, mit Zusatz anderer Substanzen von treihender Wrkg. gebildet. Beispiels- 
weise wird eine Mischung von 48 Teilen Calciumtartrat, 61,2 Teilen Calciumlactat,
51,B Teilen sek. Calciumphosplmt u. 83,5 Teilen NaHC03 empfolilen. (E. P. 252 695 
vom 1/5. 1926, Ausz. veróff. 28/7. 1926. Prior. 30/5. 1925.) Oe l k e r .

Clir. Hansen’s Laboratory, Inc., Little Falls, New York, ubert. von: Karl 
Johan Monrad, Little Falls, N . Y ., V. St. A., Flussiges Prdparat zur Herstellung 
von Pudding u. dgl., welches 65 Pfund Zucker, 33 Pfund W., 120 g Calciumhypo- 
phosphit u. 27 g Kaselab enthalt u. mit roher oder pasteurisierter Milch verarbeitet 
wird. (A. P. 1592 777 vom 9/1. 1923, ausg. 13/7. 1926.) O e l k e r .

Ewald Koerner, Dresden, Trockenlrommel fur Tabak oder ahnliche Stoffe, dad. 
gek., dafi die unter der umlaufenden Trockentrommel angeordnete Feuerbuchse 
mechan. hin u. her bewegbar ist. —  Es findet eine gleichmafiige Erhitzung der Trocken
trommel statt, so dafi ein Verderben des Gutes ausgeschlosscn ist. (D. R. P. 431833 
KI. 82a vom 17/4. 1924, ausg. 23/7. 1926.) Oe l k e r .

Jorge C. Servetti Reeves, Buenos Aires, Argentinien, Konseruieren von Milch 
in  Behaltern. Nach dem Einfiillen der Milch in die Behalter wird dereń Einfiillóffnung 
soweit verschlossen, daB nur noch eine kapillare Offnung yerbleibt. Danach bringt 
man die Behalter in ein Wasserbad u. erhitzt sie in diesem so lange, bis die Milch 
in der kapillaren Offnung sichtbar wird, verschlieBt dann letztere hermetisch, setzt 
das Erhitzen bei Sterilisiertemp. noch eine Zeitlang fort u. kiihlt dic Behalter schlieBlieh 
ab. (A. P. 1 591142 vom 9/1. 1924, ausg. 6/7. 1926. Argent. Prior. 21/8. 1923.) Oe .

Joseph Moses Ward Kitchen, East Orange, N. J., Behandlung von Milch u. dgl. 
Die Milch wird auf eine Temp. (etwa 2°) abgekuhlt, bei welcher Faulniskeime sich 
nicht mehr entwickcln kónnen u. dann einer Liiftung unterworfen. (Can. P. 254 931
vom 11/5. 1923, ausg. 27/10. 1926.) Oe l k e r .

Alfred Ehrenreich, Paris, Frankreich, und Kristian Bendixen, Kopenhagen, 
Danemark, Plaslische Masse aus den Hdulen von Stachel- oder Knorpelfisclien. Zu 
dem Ref. nach F. P. 582 544; C. 1925. II. 870 (Ch a r l e s  u. E h r e n r e i c h ) ist folgendes 
nachzutragen: Vor dem Vermahlen u. Trocknen der gckrempelten Fasern von Hai- 
fischhauten werden diese oder dic entstachelten, gescliwellten Haute mit Mischungen 
oder Extrakten yon Magensaft oder Urin  derselbcn Fischart behandelt. Z. B . eignet 
sich hierzu eine wss. Urirdsg. 5— 10° Bś, die eine der Gerbung ahnliche Wrkg. auf die 
Fasern oder ganzen Haute austibt. — Ais Bindemittel fiir die gemahlenen Fasern 
dient ein aus den Haifischslacheln gcwonnener Leim. Nach Pressung u. Trocknung 
der geleimten Fasern kann eine Nachbehandlung mit G H fi erfolgen, wodurch ganz 
besonders liarte MM. erhalten werden. Vor der Pressung kónnen der Mischung kleine 
Mengen von Pigmentcn oder Fiillmitteln zugesetzt werden. D:e geharteten Prodd. 
finden zur Herst. von Grammophonplalten, die unzerkleinerten Fasern in der Teztil- 
induslrie Verwendung. (A. P. 1592189 vom 4/6. 1924, ausg 13/7. 1926. Diln. 
Prior. 7/6. 1923. E. P. 235 050 vom 25/8. 1924, ausg. 2/7. 1925.) S c h o t t l .

X V I I I .  P a s e r -  u n d  S p in n s to f fe ;  P a p ie r ;  C e llu lo s e ;
K u n sts to ffe .

Winter, Der Flammenschulz von Geweben. Vf. beschreibt in einer Zusammen- 
stellung der Patentliteratur die verschiedenen Verff. zur Herst. yon flammensicheren 
Geweben, wie Flammensehutz durch gaserzeugende Stoffe, durch mechanisch um- 
hullende Stoffe, durch Verwendung schwer oder unbrennbarer Textilmaterialien u. 
yerschiedene andere Verff. (Ztschr. f. ges. Testilind. 29. 424— 26.) B k a u n s .



1600 H XVI„. P a s e r - u . S p in n s t o f f e ; P a p ie r  u s w . 1926. II.

—, Hydrophile, slerilisierte, impriignierle und medizinische Baumwollen. Es wird 
das Rohmaterial fiir Verbandwalte, die Iiorst. der yersehiedenen Arten u. die fabrik- 
maBige Herst. der gangbarsten Medizinalwatten beschrieben. (Ztschr. f. ges. Textil- 
ind. 2 9 . 371— 73. 387— 88.) B r a u n s .

J. R. Katz und K. Hess, u  ber Quellung und Merzerisierung natiirlicher Cellulose- 
fasern in  Salpetersćiure und iiber pliilanierte Baumwolle. I . Róntgenspektrographische 
Beobachiungen. Vff. bchandehi ungebleichte Fasern von Ramie, Flachs u. Ilan f  m it 
H N 0 3 von D. =  1,415— 1,420 u. yergleichen das Rontgenspektrum der so gequollenen 
Paser m it dem der m it NaOH mercerisierten. Dabei zeigt sich, daB bei beiden die 
bis in weitgehende Details gleichen Verśinderungen eintreten, die eine Gitteriinderung 
der Micellen beweisen. H N 0 3 geringerer Konz. bewirkt diese nicht. D ie unterste 
Grenze der Konz. liegt bei 61%. Bei diesen Einww. treten Endzustande ein, die von 
der Konz. abhangig sind. Besonders bemerkeuswert ist, daB ein ahnliche Grenze bei 
etwa der gleichen Konz. fiir dio Yerąuellung u. fiir die Mercerisationsanderungen der 
ausgewaschenen Fasern besteht. Dio von K n e c h t  gefundene Verb. yon 1 Mol. C„H10O5 
m it 1 Mol. HNO:i hat nicht nur eine konstantę Zus., sondern auch ein Rontgenspektrum, 
das von dem der Cellulose yerschieden ist. Pliilantrierle Baumwolle hat nicht das 
Rontgenspektrum der mercerisierten Baumwolle, sondern das yon natiirlichen Fasern; 
ein Mercerisierungsstreifen ist hochstens eben angedeutet. (Ztsehr. f. physik. Ch. 122. 
126— 36.) B r a u n s .

Alfred HauBner, Die Zerhleinerungsarbe.it in  neueren Hollandem. Vf. bcspricht 
die Wirkungsweise der neuen aus Stein oder steinartigem Materiał hergestellten 
Hollander. (Zellstoff u. Papier 6. 352— 55. Briinn.) B r a u n s .

Eberhardt Munds, Der Einfluji der tierischen Nachleimung auf die Eigenschaften 
von harz-stdrke-vorgeleimlen Papieren. Vf. unterwirft harz-starke-geleimtes Papier 
einer Nachleitnung m it tier. Leim u. findet, daB dadurch das Papier nur im giinstigen 
Sinne beeinfluBt wird. D ie Bruehlast, Delmung, Berstfestigkeit u. Falzwiderstand 
erfahren eine erhebliche Zunahme. Dicke, Quadratmetergewiclit, u. Lichtdurch- 
lassigkeit steigen etwas an, wahrend scheinbares u. wirkliches spezif. Gew., Vollig- 
keitsgrad u. Porositiit mit dem Ausgangspapier keine merklichen Unterschiede zeigen. 
D ie Leimfestigkcit selbst wird stark erhóht. (Wclibl. f. Papierfabr. 57. 883— 87. 
Groditz.) B r a u n s .

H. Postl, Feuchten des Papiers. Nach Erwahnung der bishorigen Methoden zur 
Befeuchtung des Papiers beschreibt Vf. 3 yon der Firma U n g e r  in Crimmitschau 
hergestellte Walzenburstenfeuchtapp. (Wchbl. f. Papierfabr. 57. 893— 95. Módling
b. Wien.) B p.a u n s .

Oskari Routala und Johan Sevón, U ber den Aufschlufi des Fichtenholzes m it ver- 
dunnter Salpetersaure. Der AufschluB von Fichtenliolz m it HNO:ł erfolgt, da er nicht 
von einer Auflijsung der Ligninstoffe begleitet is t u. infolgedessen das Holz nur langsam 
u. ungleichmafiig yon der Saure durchdrungen wird, nur unyollstandig. Es gelingt 
aber bei Anwendung von sehr gleichmaBig u. fein zerkleinertem Holz einen gut auf- 
geschlossenen Zellstoff zu erhalten. W esentlich leichter yollzieht er sich, wenn man 
das Holz m it einer Salpeterlsg. entsprechend 35— 40% auf lufttrockenes Holz be- 
reclineter H N 0 3, durchtrankt u. nach Zusatz einer aquivalenten Menge H 2SO,, 15 Stdn. 
auf 90— 95° erhitzt. Dabei erhalt man einen Zellstoff, der in  Ausbeute u. Qualitat 
einen Sulfitzellstoff entspricht. Hierbei werden 30% der HNOs verbraucht, die zum 
Teil ais NO (6,5% ), N H 3 (9,4%), N 2 (23,5%) u. HCN (3%) auftreten. Der R est ist 
organ, gebunden. Ein Teil der Inkrusten geht m it Oxal-, Essigsaure, HCN u. redu- 
zierendeu Zuckern, wahrend der Koehung in Lsg., der R est laBt sich mit Alkali aus 
dem Zellstoff herauslosen. Diese Ablauge wurde naher untersucht u. es konnte darin 
Vanillin m it Sicherheit nachgewiesen werden. Von besonderem Interesse war die 
Entstehung der HCN. Yerff. untersuchten Verbb. yerschiedenster Konstitution auf
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ilir Vcrh. gcgcn verd. H N 0 3 u. finden beim Vanillin B. von HCN. Auf Grund ihrer 
Vcrss. glauben Vff. die HCN-Bildung mit folgender Rcaktionsfolge erklaren zu kónnen.

OH II OH ONO H  NO

6 = 6  + n 2o 3 — >- " " c C -------- - G  - ^ - elfung v
Phcnol N itrosit

OH O li H N O  w ..Atap, ltun,  O NOH OH NO
C -------------- C  u - Um lagorung Q ------- Q  f i  P.

Das Isonitrosokoton kann in saurer Lsg. nach erfolgter Ringsprengung HCN geben. 
Ihre B. ist aber sehr von den Versuchsbedingungen abhiingig. D ie Hauptrkk. bei 
dem AufschluB mit H N 0 3 sind die Oxydation der Seitenkette des Koniferylkomplexes 
u. die Nitrierung des aromat. Kernes der Inkrusten. (Cellulosechemie 7. 113— 18. 
Beilage zu Papierfabr. 24. Helsingfors.) B r a u n s .

H. L. Joachim, Kontrolle der Holzvorbereilung fiir  die Zellstofflierstellung. Es 
wird eine automat. Probeentnahmevorrichtung fiir Hackspahne u. ein Sortiersieb 
fiir Laboratoriumsrerss. u. damit erzielte Resultatc besprochen. (Zellstoff u. Papier 6. 
340— 47. Muskegon, Mich., U . S. A ) B r a u n s .

Otto GerngroB und Kingnor Tsou, Uber die violelłe Fluorescenz von Sidfiłzellsloff 
und Sulfitzdlstoffablaugen. Vff. bestatigen die violette Fluorescenz wss. Sulfitablauge 
u. ungebleichten Zellstoffs (vgl. Papierfabr. 24. 106; C. 1926. I. 2754). Da der fluor- 
escierende Stoff jedoch schon im Holz selbst enthalten ist, halten sic es fur unwahr- 
scheinlich, daB die Ursache der Fluorescenz in einem erst durch den KochprozeB er- 
zeugten Stoff zu suclien ist. (Papierfabr. 24. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker 
u. -Ingenieure 497— 99. Berlin, Techn. Hoehsch.) B r a u n s .

Carl G. Schwalbe, Zur Organisation der wissemchaftlichen Erforschung der Pflanzen- 
fasern. Vf. macht auf die beim Lagern u. A ltem  von Pflanzenfascm besonders in  
kolloidchem. Beziehung auftretenden Veranderungen aufmerksam u. schlagt die Schaf- 
fung einer sogenannten Standard-Cdlulose vor, die fiir wissensehaftlicho Unterss. ein 
einwandfreies Ausgangsmaterial sein soli. (Kolloid-Ztschr. 39. 178— 80. Ebers- 
walde.) B r a u n s .

Bellanger, Schnellanalyse vcm Ausgangsmateriałien fiir  die Cdlidoidfabrilcation. 
Vf. gibt eine zusammenhiingende Ubersicht iiber die Methoden, die am schnellsten 
zur Priifung der Stoffo fuhren, die in der Celluloidfabrikation yerwandt werden, wie 
Ccllulose, Sauren, Campher, A., Celluloidabfiille, die yersehiedenen Zusatze, wie 
Camphcrersatz, Chloralhydrat, Paradichlorbenzol, Acetanilid, Triphenylphosphat u. 
substituierte Diphenylurethane, Geschmeidigmachungsmasse, Carbamid u. Losungsmm. 
fiir Celluloid. (Rev. gen. des Matieres plastiąues 2. 368— 72.) B r a u n s .

Alfred G. Perl, Kunsłseide. Apparaturen, die zur Viscosefabrikalion gebraucht 
luerden. (Vgl. Journ. Textile Inst. 16. 195; C. 1926. I. 1738.) Es werden die Filtrier- 
anlagen, Spinnmaschinen zum Spulen- u. Zentrifugenspinnen, das Fallungsbad u. 
die App. zur Entschwefelung, zum Bleichen u. Waschen des Spinnfadens beschrieben. 
(Rev. gśn. des Matićres eolorantes etc. 1926. 62— 63.) B r a u n s .

Carlo Sandoz und Giulio Tocco, Die Hersldlung von kiinstiichen Fasern nach 
dem Viscoseverfąhren. (Vgl. S. 843.) Bericht iiber Trocknung, Merzerisieriing, Zer- 
reiCung, Rcifung, Behandlung m it CS2 (Sulfurierung) der Alkalicellulose, Lsg. des 
Xanthats u. Reifung der Viscose. Zahlreiche Figg. im Original. (Giorn. di Chim. 
ind. ed appl. 8. 239— 47. 319— 26.) Gr im m e .

Fritz Jungę, Acełatseide und dereń Farben. Die Eigenschaften der Acetatseide 
u. die Methoden zu ihrer Farbung werden beschrieben. (Ztsehr. f. ges. Testilind. 29. 
440— 41.) B r a u n s .

Hellm. Schwalbe, Neue Ergebnisse bei der Festigkeitsbestimmung von Halbstoffen. 
Vf. berichtet in einem Vortrag iiber Neuerungen in der Festigkeitsbestimmungsmethode
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von Halbstoffen u. den damit erzielten Ergebnissen. (Papierfabr. 24. Verein der Zell- 
stoff- u. Papicr-Chemiker u. -Ingenieure 465— 68. 481— 88. Dresden.) B e a u n s .

August Schaefer, New York, Behandlung von Papier u. dgl. Man behandelt 
das Papier o. dgl. zunachst m it einer FI., welche etwa gleichc Mengen Sehellack, 
A. u. Bananenol enthalt, u. iiberzieht es danach m it einer Kreideemulsion. —  Durch 
diese Behandlung soli das Schrumpfcn des Papiers beim Drucken vermieden werden. 
(A. P. 1 5 9 1 2 3 8  yom 6/8. 1924, ausg. 6/7. 1926.) Oe l k e r .

Henry Silbermann, Berlin-Lichteriolde, Gewinnung von reinen Cellulosefasern 
aus cellulosehaltigen, durch inkruslierende Begleitstoffe rerunreinigten Małerialien, 
gemaC D. R. P . 407 500 unter abwechselnder Behandlung des Rohmaterials mit einem 
aktiven Gase, wic Cl2 u. einer verd. alkal. Lsg., dad. gek., daB man ais alkal. Lsg. 
eine solche von Salzen schwacher Sauren wahlt u. einen tiberdruck von wenigstens 
1 Atm. anwendet. —  Weitere 3 Anspriiche betreffen die Einfiihrung von gesatt. oder 
liberhitzten Wasserdampf in dio Cl2-Atm. u. die Abkiililung des Behalters nach 
Abstellung des Dampfes; sowie die vorherige Abkiililung des Materials auf — 10 bis 
0°. ( D . R . P .  432  052  K I. 29b vom 15/11. 1923, ausg. 27/7. 1926. Zus. zu D.R.P.  
407500; C. 1925. I. 918.) K a u s c ii .

Aktieselskabet R. Pictet & F. Tharaldsen, Oslo, CeUulose. Man behandelt 
das Rohmaterial (Holz usw.) bei einem Druck yon 8 at. u. einer Temp. von nicht nichr 
ais 110° m it einer konz. wss. Lsg. von S 0 2, welche mebr ais 100 g S 0 2 pro 1 enthalt. 
Man erhalt in 8— 16 Stdn. in guter Ausbeute eine Cellulose yon ausgezeichneter Farbę. 
(E. P. 252 344  vom 26/4. 1926, Ausz. yeróff. 28/7. 1926. Prior. 20/5. 1925.) O e .

Webster E. Byron Baker, York Haven, Pennsylvania, V. St. A., Herstellung 
von Magnesiumsalzen der Lign'nsulfosćiuren aus Sulfitcelluloseablauge. D ie rohe Sulfit- 
ablauge wird mit soviel Ca(OH)2 (wss. Suspension) u. etwas Ba(OH)2 oder Sr(OH)2 
yersetzt, bis die pxi der FI. =  9 betriigt, hierauf wird tiltriort u. dio Lsg. soweit ein
gedampft, daB die Konz. 30° Bó betriigt, von dem N d. abfiltriert u. die Lsg. nochmals 
konz., bis sie 50% feste Bestandteile enthalt, zweckmaBig im Vakuum. SchlieBlich 
gibt man eine konz. MgSO^-Lsg. hinzu u. filtriert die ausgeschiedenen Sulfatc des 
Ca, Ba u. S r ab. —  Das Prod. findet zur Herst. von Straceń  u. anderen teehn. Zwecken 
Verwendung, die Erdalkalisulfate in der Papierfabrikation. (A. P. 1 592 063 vom  
16/3. 1923, ausg. 13/7. 1926.) SCHOTTLANDER.

Otto Faust und Adolf Karnpf, Premnitz, W cstliayelland, Herstellung von 
Kunstseide, K unst/asem , Filmen, Bandem  usw. aus Viscose, 1. dad. gek., daB man 
der Viscose wahrend ilirer Bereitung oder nach ihrer Fertigstellung Stoffe zusetzt, 
wie z. B. Sulfosauren von Kondensationsprodd. der Phenolsulfosauren mit Aldehyden, 
Aldosen, Ketosen u. diese kórperbildenden hoherm.olekularen Kohleliydrate u. das 
Prod. in iiblicher Weise verspinnt. —  2. gek. durch einen Zusatz von Salzen dieser 
Sulfosauren bezw. yon den freien Sulfosauren teils zur Viscose, teils zum Spinnbad. —
3. dad. gek., daB man der Viscose wahrend ilirer Bereitung oder nach ihrer Fertigstellung 
Stoffe zusetzt, wie z. B. Sulfosauren des aus Holz durch mehr oder weniger weit- 
gehende AufsehlieBung m ittels Phenolen gewonnenen Kondensationsprod. —  Weitere
5 Anspriiche kennzeichnen Ausfiihrungsformen dieses Verf. —  9. dad. gek., daB man 
ungereifte Viscose yerwendet. (D. R. P.  4 3 1 8 4 6  K I. 29b vom 16/11. 1922, ausg. 
16/7. 1926.) K a u s c h .

Courtaulds Limited, London, Herstellung von Fdden, Fasern, Filmen o. dgl. 
azis Celluloseestern. (D. R. P. 428 883 K I. 29b yom  9/12. 1924, ausg. 14/5. 1926.
E. Prior. 2/2. 1924. —  C. 1925. I. 2673.) K a u s c h .

Emil Burkard, Niirnberg, Walter Dehn, und Hans Rathsburg, Fiirth i. B., 
Herstellung von kunstlichen Faden, Film en und Slreifen usw. aus in alkal. Mitteln gel. 
EiweiBstoffen, dad. gek., daB man die m it geeigneten oxyd. wirkenden Mitteln, wie
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H N 0 3, Halogen oder halogenabspaltenden Stoffen in bekannter Weise yorbohandelten 
u. mit alkal. Stoffen, wie N H 3, Atzalkalien, kohlonsauren oder Schwefelalkalien odor 
organ. Basen, in Lsg. gebrachten EiweiCstoffe in ein geeignetes Fallbad preBt. (D. R. P. 
432180 K I. 29b vom 26/6. 1924, ausg. 28/7. 1926.) K a u s c h .

X I X . B r e n n s to f fe ;  T e e r d e s t i l la t io n ;  B e le u c h tu n g ;  H e iz u n g .
H. Barth, Gaserzeuger zur Vergasung von hochwertigen, minderwertigen und Abfall- 

brennstoffen. (Keram. Rdscli. 34. 494— 97. Hannover.) S a lm an g .
A. G. Fieldner, Die Tieftemperaturverkokung von Kohle. Beschreibung von 

Verkokungsverfahren. (Vgl. S. 957.) Beschrieben werden: Der „Doherty“-ProzeB fiir 
restlose Vergasung von Braunkohle auf der Hazel-Atlas-Glashiitte zu Washington, 
Pa., sowie die Versuchsanlagen in Denver u. Toledo; die Verff. yon S e id e n s c h n u r - 
P a p e  u . L u r g t , bei denen die Kohle durch auBerhalb der eigentliehen Retorte ge- 
wonnene h. Verbrennungsgase erhitzt wird; der LAING-NlELSEN-ProzeB mittels „fiihl- 
barer“ Warnie des in besonderem Erzeuger hergestellten h. Generatorgases oder des 
wieder erhitzten u. in den Kreislauf zuruckgefiihrten Tieftemp.-Gases; dio Verff. zur 
Entgasung dor Kohle mittels uberhitztem Dampf u. durch direkten Kontakt m it ge- 
sehmolzenem Pb. (Amer. Gas Journ. 124. 540—42. Fuel 5. 203— 14. 265—71. 294 
bis 297.) W o l f f r a m .

F. Bergius, Die Verjlussigung der Kohle. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 69. 1313— 20. 
1359— 62. Gluckauf 61. 1317— 26. 1353— 58. 1925. Montan. Rdsch. 18. 184— 99. 
Heidelberg. —  C. 1925. II. 1720.) P f l u c k e .

Harald Nielsen, Ol aus Kohle. (Vgl. auch S. 958.) Auf Grund dor umfang- 
reichen Unterss. zieht Vf. eine groBe Zahl von SehluBfolgerungen iiber Wert u. Wichtig- 
keit der einzclnen Verff. an sich u. fiir dic Wirtschaft Englands u. stellt ferner fest, 
daB die bei dcm ,,L & N -“ProzeB crhaltenen Ole sich wesentlieh yon denen aller anderen 
Verff. mit innerer oder auBerer Erhitzung unterscheidcn u. allein einen betrachtlichcn 
Anteil von schwcren Leuehtolen (25—30%), von 350— 400/420° sd., bei der Dest. 
orgeben. (Gas Journ. 174. 732— 34.) W o l f f r a m .

Societe Teehniętue, Anfressungen bei Gasbehaltern. Der EinfluB dor Zus. des 
Gases u. des Sperrwassers sowie auBere Einww., z. B. durch Sauredampfe benachbartcr 
Fabriken, auf die Zerstórung der Gasbehalter, die Beschaffenheit des yerwendeten 
Metalls u. die geeigneten SchutzmaBnahmen werden kurz besprochen. (Gas Journ. 
175. 141— 42.) W o l f f r a m .

D. Stavorinus, Naphthalin. Vf. gibt eine umfassende Monographie der gesamten 
fiir dic Ausscheidung von C10H8 aus Kohlengaa in den Reglem, Gasbehaltern u. vor 
allem im Rohrnetz in Betraeht kommenden Verhaltnisse. Auf Grund der Arbeiten 
von T h o m a s , S c h l u m b e r g e r  u . A l l e n  bringt er eine Tabelle der Dampfspannungen 
u. der Gehalte (g/ebm) in trocknem u. in mit W.-Dampf gesatt. Gas fiir die Tempp. 
von 0— 60°. Obgleich dureh die sich standig mehrende Zugabe von Wassergas die 
gefiirchteten Storungen immer geringer werden, bespricht Vf. eingehend die MaBnahmen 
zu ihrer Vcrmeidung u. Beseitigung sowio dic Eigenschaften u. die Wirksamkeit der 
gebrauchlichen Losungsmm. (H et Gas 46. 304—08. Amsterdam, Westergasfabrik.) W.

T. W. Stone, Die Geschichte des carburierlen Wassergases. Kurzer AbriB der 
gesehichtlichen Entw. der Herst. von carburiertem Wassergas in den Vereinigten 
Staaten in 6 Abschnitten. (Amer. Gas Journ. 125. 30— 31 u. 40. Fort Wayne, Ind., 
Western Gas Construetion Company.) WOLFFRAM.

Giovanni Cicali, Die Zersetzung von Gemischen und das Prinzip der physikalischen 
Suhstitution in  der Gasphase. An Hand des Druck-Temp.-Diagramms verschiedener 
Gemische yon CO u. IL_ werden die gtinstigsten Bedingungen zur techn. Herst. von  
reinem H 2 durch Verfluśsigung yon Wassergas u. dgl. besprochen. Die Reinheit des 
H 2 wird durch den physikal. Endzustand beim techn. Verf. (Druck u. Temp.) bestimmt;
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diroktcr Zusatz von CO zum Wassergas ist unwirtschaftlich u. verbessert den schliefl- 
lichen Reinigungseffekt nicht. Waschen der aufsteigenden Gase durch das absteigendo 
Kondensat (Claude-Verf.) gibt keinen CO-freien H 2, auch nicht, wenn dcm Wassergas 
oder ahnlichen Gemischen direkt statt CO eine geeignete Menge N 2 zugesetzt wird. 
Vf. fiihrt aus, daB sich allgemein zu einem binaren Gassystern (z. B. CO-H2) ein „physi- 
kal. ahnlichcs“ ternares (z. B. CO-H2-N2) finden laBt, das bei gleichem Druck den 
gleichen Punkt totaler Verfliissigung besitzt. Anwendung dieses „Prinzips der Sub- 
stitution in der Gasphase“ auf die Wassergasverfliissigung ergibt, daB man wirtschaftlich  
reinen H 2 gewinnen kann, wenn einer durch vorliiufige Reinigung von Wassergas 
gewonnenen Mischung von H 2 m it ca. 5% CO soviel N 2 zugesetzt wird, daB ein dem 
Wassergas „physikal. ahnliches“ Gemisch entsteht. Das Verf. ist durch It. P. 219 391 
u. It. P. 219 392 geschiitzt. (Giorn. di Chim. Ind. ed appl. 8. 171— 74. Bologna, 
R. Scuola di Ingegneria.) KRUGER.

G. Bandte, Dic Darsiellung von Motorbelriebsstoffen aus Kohlenoxyd und Wasser- 
sloff. Nach einfiilirenden wirtscliaftlichen Betrachtungen bcsehreibt Vf. dio wichtig- 
sten bekannten Verff. zur Herst. yon Motortreibmitteln aus CO u. H 2. (Naturwissen- 
schaften 14. 732— 35. Berlin.) J o s e p h y .

W. Elsner v. Gronow und W. GroBmann, Beitrag zur Frage der Kohlenslaub- 
feuerung. Vff. geben einen zusammenfassenden Uberblick iiber die Vorteile der Kolilen- 
staubfeuerung u. die Ergebnisse der bei der Kohlenstaubversuchsstation der staatlichen  
sachs. Hiittenwerke zu Halsbrilck ausgefiihrton Verss. uberBraunkohlenstaubfeuerung. 
(Wchhl. f. Papierfabr. 57- 890— 93. Berlin.) B r a u n s .

Rudolf Drawę, Charlottenburg, Trocknen und Schwelcn von Brennstoffen. Bei 
dem Verf. des Hauptpat. werden die freien (Juerschnitte der Leitkanale m it Ein- 
bauten versehen, durch die eino wirksamere Warmeiibertragung von den Heizgasen 
auf das zu beheizende Gut herbeigefiihrt wird. Durch zweckentsprechende Be- 
messungon der Ein- u. Austrittsóffnungen der Leitkanalc wird ein Teil der Heizgase 
durch das zu beheizende Gut gefiihrt. (D. R. P. 432 251 KI. lOa vom 23/4. 1925, 
ausg. 29/7. 1926. Zus. zu D.R.P. 425316; C. 1926 I. 2862.) O e l k e r .

Gebr. Kórting Akt.-Ges., Hannover-Linden, Verfaliren und Vorricldung, die 
Bildung von Hohlraumen in  der Generatorfiillung durch Zusammendriicken zu ver- 
hindern, dad. gek., daB auf die Brennstoffoberflache dauernd von oben ein Druck 
von gleichbleibender Starkę ausgeubt wird. Zur Durchfiihrung des Verf. kann z. B. 
ein den Brennstoff niederdruckender belasteter Kolben venvendet werden. —  Dic 
Belastung des Kolbens wird je nach der Art des Brennstoffes verschieden groB ge- 
wahlt. ( D. R. P.  432 218 KI. 24e vom 13/11. 1924, ausg. 28/7. 1926.) O e l k e r .

E. D. Griffiths, Des Moines, Jowa, ubert. von: Harry E. Nolan, Des Moines, 
Behandlung von Kohle u. dgl. Brennstoffen. Um  den Heizwert der Kohle u. dgl. zu 
erhóhen u. die B. groBer Aschenmengen zu verhindern, besprengt man sie m it einer 
Lsg., welche NaCl, N aH C 03, S, Naphthalin, Vermillion R ot u. Zn enthalt. (A. P. 
1592 989 vom 7/2. 1925, ausg. 20/7. 1926.) O e l k e r .

W. Damann, Hordel b. Bochum, H ydrieren von Teerólen. D ie Hydrierung 
erfolgt bei gewóhnlichem Druck u. erhóhter Temp. unter Verwendung von Koks- 
ofengasen, aus denen der Wasserdampf entfernt ist. D ie Entwiisserung kann durch 
Abkiihlen oder verm ittelst CaCl2 oder H 2SO., erfolgen. —  D ie zu hydrierenden Ole 
werden vorher in bekannter Weise m ittels EeSO.j oder Raseneisenerz entschwefelt. 
(E. P. 236 230 vom 26/6. 1925, Ausz. veróff. 26/8. 1925. Prior. 30/6. 1924.) Oe l k e r .

Otto Heitmann, Zaborze, O.-Schl., Gewinnung des Benzols aus Gasen in Tauch- 
waschern, dad. gek., daB ais Waschól ein aus dem Benzolvorprod. zwischen 180— 220° 
gewonnenes Ol dient u. daB das von ihm aufgenommene Bzl. in Destillationsblasen 
ohno direkte Dampfzufuhr ausgetriebon wird. —  Das Vcrf. zeichnet sich vor don
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bisher iiblichen durch seino groBe Einfacliheit aus. (D. R. P. 431 923 KI. 2Gd vom  
3/7. 1921, ausg. 23/7. 1926.) Oe l k e r .

Bergbau-Akt.-Ges. Lothringen, Bochum i. W., Destillation non Waschol unter 
Verwendung indifferenter Gase, zwecks Verhutung der Wascholverclickung, dad. 
gek., daB zum Abtreiben des Bzls. aus dem Waschol ein von O u. C 02 freier Wasser- 
dampf ver\vendet wird. —  2. dad. gek., daB der Dampf aus dem cigenen Kondens- 
wasser in einem zwischen Abtreibeapp. u. Kuhlcr fur das Benzolwasserdampfgemisch 
eingeschalteten Verdampfer gewonnen m d .  (D. R. P. 432 378 KI. 12r vom 1/3.
1924, ausg. 2/8. 1926.) Oe l k e r .

Bamag-Meguin Akt.-Ges., Berlin, Wassergas. Der Wassermantel eines Gas- 
erzcugers ist m it einem Vorwarmapp. fiir das nach einem Abliitzekessel zu pumpende 
W. verbunden u. zeigt eine Temp. von 110°, u. das W. flieBt durch ein senkrechtes Rohr 
nach dem Vorwarmapp., von wo es durch eine Leitung zuruckkehrt. (E. P. 253 088 
vom 11/5. 1926, Auszug veróff. 11/8. 1926. Prior. 4/6. 1925.) K a u s c h .

Jackson Research Corp., New York, Destillation von Olschiefern. Das Materiał 
wird in einer yertikalen Ketorte auf eine Temp. von 500— 600° erhitzt. D ie Retorto 
ist in ihrem unteren Tcilc mit einem perforierten Boden ausgestattet, durch den eine 
Gaskammer gebildet wird, aus welcher Fl. u. Dampfe in einen Scheidebehalter treten. 
Erstere wird in diesem zuriiekgehalten, wahrend dio Gase u. Dampfe in einen Kon
densator u. aus diesem in einen zweiten Scheidebehalter ubertreten. Die dort noch 
nicht verfl. Gase werden wieder erhitzt u. dann in den oberen Teil der Retorte zuriick- 
gefuhrt. (E. P. 236 420 vom 23/9. 1924, ausg. 30/7. 1925.) Oe l k e r .

W. B. D. Penniman, Baltimore, V. St. A ., Oxydation von Olen. Zwecks Gc- 
winnung von Motortreibmitteln, Brennólen, Aldehyden, Fettsauren, Alkoholen, 
Ketonen usw., werden Rohpetroleum, seino Destillate, Schieferóle, Teere, Waclise, 
Asphalte usw. der Oxydation unterworfen, indem man durch crhitzte Schichten der 
Ausgangsstoffe, welche sich in fl. Zustande befinden oder in einem fl. Triiger suspen- 
cliert sein konnen, Luft oder andere sauerstoffhaltige Gase hindurchleitet. Das Verf. 
wird yorzugsweise unter Druck bei einer Temp. von 600— 900° F u. unter Mitanwendung 
von Katalysatoren durchgefiihrt. (E. P. 252327 vom 2/3. 1926, Ausz. yeroff. 21/7.
1926. Prior. 20/5. 1925.) • Oe l k e r .

H. Wolf, Bad Homburg v. d. II., Spalten von Kohlenwasserstoffen. Bei der kon- 
tinuierlichen Spaltung yon KW-stoffólen durch Erhitzen unter Druck (KrackprozeB) 
werden die dampffórmigen Spaltprodd. beim Yerlassen des zum Spalten benutzten 
App. m it einer FL, z. B. einem hochsd. KW-stoff, yermischt, welcher fahig ist, C u. 
andere Substanzen aufzunehmen, welche beim Erhitzen C absetzen. Die Temp. der 
betr. Fl. wird so hoch gehalten, daB die Dampfe sowohl der hoch- ais auch der niedrig 
sd. KW -stoffe durch sio hindurchtreten. —  Die Dampfe werden dann durch frak- 
tionierte Kondensation gewonnen u. geschieden. (E. P. 252308 vom 6/7. 1925, 
Ausz. veróff. 21/7. 1926. Prior. 22/5. 1925.) O e l k e r .

Motor Fuel Corp., Franklin, Pa., iibert. von: C. F. Richey und P. Y. Duffee, 
Franklin, V. St. A., Spalten von Kolilenwasserstoffen. Man erhitzt schwero KW-stoffe 
unter Druck auf die zur Spaltung erforderliche Temp., kiihlt sie unter Druck ab, 
hebt den Druck auf, so daB die permanenten Gase entweichen, u. unterwirft dann 
die Spaltprodd. der Dest. durch Hitzeaustausch mit dem erhitzten Ol. (E. P. 235 564 
vom 9/6. 1925, Ausz. yeróff. 6/8. 1925. Prior. 16/6. 1924.) Oe l k e r .

Trent Process Corporation, Washington, Col., ubert. von: Walter Edwin 
Trent, Washington, Reinigen von Olen, insbesondere Kohlenwasserstoffólen. Man 
yermischt die Ole unter Riihren u. in Ggw. von W. mit Kohlenpulyer o. dgl., wodurch 
eine wasserfreio piast. SI. erhalten wird, welche man zwecks Y* iedergewinnung de? 
reinen Ole der Dest. unterwirft. (A. P. 1591728 yom 11/8.1920, ausg. &j1. 1926.) Oe.
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Roy Cross, Kansas City, Missouri, Enlwasserung, Entfarbung und Neutralisation 
von Kohlenicasserstoffolen. D ie Ole werden mit Bentonit (Aluminiumhydrosilicat) 
innig yermiseht u. von diesem getrennt. (A. P. 1591744 vom 22/12. 1921, ausg. 
6/7. 1926.) O e l k e r .

Lester Kirschbraun, Chicago, 111., V. St. A., Bituminóse Emulsion, welclie 
aus Sulfitablauge, einer kolloidalen Erde u. Bitumen zusammengesetzt ist. (Can. P. 
247 469 voni 24/3. 1924, ausg. 10/3. 1925.) O e l k e r .

H. W. Hutton, Glasgow, und C. W. Fulton, Paisley b. Glasgow, Bituminóse 
Emulsionen. Zu fl. oder geschmolzenen bituminósen Stoffen gibt man eine kleine 
Menge eines sulfonierten Oles oder Fettes u. eine wss. Lsg. von Alkalien oder N H 3 
u. emulgiert diese Mischung m it li. W. (E. P. 252 258 vom 23/2. 1925, ausg. 17/6.
1926.) O e l k e r .

G. S. Hay, London, Bituminóse Emulsionen. Feste bituminóse Stoffe werden 
im geschmolzenen Zustande m it einer verd. wss. Lsg. yon Alkalien u. einem harz-, 
harzsaure- oder harzólhaltigen Emulgierungsmittel, event. unter Zusatz anderer 
bekannter Emulgierungsmittel (Casein, Fettsiiuren usw.) yermiseht. (E. P. 252 260 
vom 24/2. 1925, ausg. 17/6. 1926.) Oe l k e r .

Asphalt Cold Mix, Ltd., England, Bituminóse Emidsionen, welehe beim StraBcn- 
bau, zur Herst. von Briketten usw. dienen kónnen, werden dad. erhalten, daB man 
eine bituminóse Substanz, z. B. m esikan. Asphalt, im fl. oder geschmolzenen Zu- 
stundc m it etwa 10% eines tanninhaltigen Emulgiernngsmittels u. W. mit oder ohne 
Zusatz einer wss. Alkalilsg. yermiseht. (F. P. 606 418 vom  3/11. 1925, ausg. 14/6.
1926. E . Prior. 3/11. 1924, 30/4. u. 29/7. 1925.) Oe l k e r .

Georg Grau, Chemnitz i. Sa., Verfahren zum Schulze von Ilólzern vor natiirliclien 
Verfarbungen, dad. gek., daB man auf dem Holze in bekannter Weise eine Schutz- 
schicht einer Lsg. yon p-Toluolsulfonamidchlorid oder dessen 1. Salzen erzeugt, die 
Alkalicarbonat enthalt, damit sie vor Zers. durch Metallsalze geschiitzt ist, selbst 
keine Verfarbung des Holzes heryorruft u. den yerfiirbenden Pilzarten einen alkal. 
Nahrboden bietet. —  Das Wachstum der Blaufdulepilze (Ceratomella sp.) u. einiger 
ebenfalls Vcrfarbung yon Hólzern hervorrufender Schimmelpilze wird auf dem alkal. 
Nahrboden ganz wesentlich gehemmt. Das Holz wird z. B ., móglichst bald nach dem 
Einschnitt, m it einer 0,5— l% ig . Lsg. von p-Toluolsidfonamidchlorid oder dessen
l. Salzen  unter Zusatz einer 5% ig. N a2C 03-Lsg. bestriehen oder kurze Zeit in diese 
Schutzlsg. getaucht. (D. R. P. 432 300 KI. 38h vom 8/5.1925, ausg. 31/7.1926.) Sch .

Grasselli Chemical Company, Cleveland, Ohio, iibert. von: Arthur Mark 
Howald, Pittsburgh, Pennsylyania, V. St. A., Holzimprdgnierungsmillcl, bestehend 
aus einer homogenisierten Emulsion von wss. ZnCl2-Lsg. u. Petroleumasphaltól. —  
Ais Stabilisierungsmittel kann man den Emulsionen Asphaltpech, Teer, Harze oder 
Seifen zusetzen. Das gut fl. Mittel dringt gut in die Holzfasern ein u. bewirkt eine 
dauernde Konseryierung des Holzes. (A. P. 1 585 860 vom  23/1. 1924, ausg. 25/5.
1926. E. P. 228119 vom 22/12. 1924, Ausz. yeróff. 18/3. 1925. A. Prior. 23/1. 1924.
F. P. 591308 vom 2/1. 1925, ausg. 2/7. 1925.) S c h o t t l a n d e r .

William Proctor Ferguson, Brooklyn, New York, V. St. A., Feuersicher- und 
Wasserdichimachen von Holz. Das zu behandelnde Holz wird zunachst kurzo Zeit 
in eine Wasserglaslsg. des Handels eingetaucht, getrocknet u. dann in eine wss. Zement- 
lsg. eingetaucht u. erneut getrocknet. (A. P. 1 591752 vom  13/5. 1925, ausg. 6/7.
1926.) S c h o t t l a n d e r .

Arthur V. Smith, Mammoth, Utah, iibert. von: Thomas de la Mare, Tooele, 
Utah, V. St. A., Konservieren von Holz, insbesondere von Telegraphenstangen. Der 
in den Erdboden eingerammte oder gegrabene Teil von Telegraphenstangen oder 
anderen Rundhólzern wird m it einer zentralen Bohrung yersehen, in die NaCl gefullt 
wird. Die AuBenfliiche wird m it Kreosot impragniert. Um  den Pfahl herum befindet
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sich in der Erde bis zur Oberflache cinc Asphaltschicht u. um diese eine Zcmentschicht. 
Von Zeit zu Zeit wird durch eine iiufiere, diclit am Erdboden befindliche, yerschlicfi- 
bare Óffnung an der Stange in die zentrale Bolirung frische Salzlsg. eingefiillt. —  
Durch Kapillarwrkg. steigt die Salzlsg. in der Stange in den Poren des Holzes empor 
u. fórdert die Konservierung der Stangen oder Rundholzer. (A. P. 1 593 330 vom  
17/4 1925, ausg. 20/7. 1926.) S c h o t t l a n d e r .

Edmund L. Day, W estline, Pa., Herstellung eines Brennstoffes. Man kocht 
durch dcstruktive Dest. von Holz erhaltenen Teer in einem geschlossenen Kessel, 
setzt Sagemehl zu u. kocht die M. weiter, bis sio beim Abkiihlcn an dor Luft erstarrt. 
(A. P. 1592 758 vom 5/1. 1925, ausg. 13/7. 1926.) Oe l k e r .

James V. E lliot, Buffalo Township, Pa., iibert. yon: Robert A. Carroll, 
W est Finley, und Henry L. Elliott, Washington, Pa., V. St. A., Molorlreibmitld, 
welches aus einer Mischung von schwefclfreicn, nicht iiber 300° F  sdd. aromat. KW- 
stoffdestillatcn, nicht uber 300° F  sd. Petrolcumdestillaten, einem lciclit fliichtigen 
monohydr. Alkohol, einem leicht fliichtigen Terpen, Naphthalin u. W. besteht. (A. P.
1587 899 vom 31/1. 1920, ausg. 8/6. 1926.) Oe l k e r .

Badisclie Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., iibert. von: Wilhelm 
Gaus und Franz Lappe, Ludwigshafen a. Rh., Motorlreibmiltel, welches aus einem 
Gemisch von gewohnlichen Motortreibmittcln u. einem fl., Spurcn von Eisencarbonyl 
onthaltondcn Prod. besteht, das durch Hydrieren von CO unter bohem Druck er
halten wird. (A. P. 1591526 vom 29/4. 1924, ausg. 6/7. 1926. D. Prior. 8/5. 
1923.) Oe l k e r .

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Eisencarbonyl. Bei der 
Herst. des Eisencarbonyls aus Fe u. CO iiber 140° u. bei erhóhtem Druck wird die Temp. 
der Gase, die den Reaktionsapp. yerlassen, vor Aufhebung ihres Druckes erniedrigt, 
u. zwar dad., daB man sio zum Yorwarmen des CO benutzt. (E. P. 250 132 rom 25/11.
1925, ausg. 19/4. 1926.) K a u s c h .

United Fruit Co., Bostoil, Mass., iibert. yon: Gustavus J. Esselen, jr., Swamp- 
scott, Mass., V. St. A., Motorlreibmittel, das im wesentlichen aus A. u. A. mit einem 
Zusatz yon Schmieról u. einem Salz einer hólieren Fettsaure, z. B. Ammoniumstearat, 
besteht. (A. P. 1591665 vom 26/2. 1924, ausg. 6/7. 1926.) Oe l k e r .

Thomas Midgley, jr., Dayton, Ohio, Mołortreibmiltel, das eine fluchtige Phenyl- 
verb. eines Metalls, z. B. Tetraplienylblei, enthiilt. —  Beispielsweise werden l 1/* Teile 
der Phenylverb. in 100 Teilen Gasolin gel. —  Der Zusatz bozweckt das Klopfen der 
Motoren zu yerhuten. (A. P. 1592 955 vom 22/1. 1926, ausg. 20/7. 1926.) O e .

X X I V . P h o to g r a p h ie .
Henri Belliot, V er suche iiber photographiscke Umkehrung. Umkclirung wird er

halten durch t)berexposition (Solarisation) u. durch Bestrahlung einer yorbeliebteten 
Platte m it rotem oder infrarotem Licht; Vf. yergleicht die beiden Wrkgg. Zum Vers. 
werden móglichst hochempfindliche Plattcn yerwendet, aber nicht sensibilisierte, 
sie werden m it dem Spektrum eines Kohlebogens, das von einem Glasspektrographen ent- 
worfen ist, belichtet. Ausmessung der Wellenliingen erfolgt durch Vergleichung mit 
dem Fe-Bogenspektrum. Im  Infrarot wird mit Hilfe der Umkehrung yerschiedener 
Metallinien gemessen; Schwarzungsmessungen werden mit einem Mikrophotometer 
ausgefiihrt. — Eine gleichmaBig mit weiCem Licht yorbeliehtete Platte wird nach- 
belichtet m it dem Teil des Spektrums, der von einem Filter yon Pikrinsilure durch- 
gelassen wird; schlieBlich wird m it weiCem Licht noch ein schmaler Streifen parallel 
iiber das Spektrum belichtet. Bei der Entwicklung zeigt sich, daB das Spektrum einen 
Teil solarisiert u. einen Teil umgekehrt hat. Dieser letzte Teil, der durch /  >  0, 11 /.< 
umgekehrt ist, ist durch die darauffolgende Belichtung wieder geschwarzt; der durch 
y. <  0,63 solarisierte Teil bleibt fiir nachfolgende Belichtung unempfindlich. Die
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Regenerierung im Umkełttteil ist nur partiell, dio Empfindliohkeit is t klciner ais die 
urspriinglichc. Fcrner wird dio Einw. i nf ruro ter Strahlon auf eine unbelichtete Platto 
untersucht, das Spektrum wird durch ein Cu20-G las filtriert. Vf. stellt fest, da(3 die 
Strahlcn, dio eino yorbelichtete Platto umkekren, bei genugend langor Beliclitungs- 
dauer eine unbelichteto P latte schwarzen, Bei einer Platto, wo zuerst das Spektrum 
u. dann die Belichtung m it weiBem Licht erfolgt, wird keine Umkehrung beobachtet. 
Wenn in einor P latte ein yorbelichtetes u. cin solarisiertes Gebiot ubereinanderliegen, 
beobachtet man, daB das iiuBerste Infrarot, das die vorbelichtete Region umkehrt, 
die solarisierte Region schwarzt; bei kurzeren Wellonlangcn dagegen wird dio Solari- 
sation vermolirt. (C. r. d. 1’Acad. des sciences 182. 1609— 12.) KELLERMANN.

H. H. Schmidt, tJber das Wesen der optischen Sensibilisierung und der Desensi- 
bilisierung. Vf. orórtert dio Theorie der Scnsibilisation u. Desensibilisation von K o g e l  
u. St e ig m a NN (S . 1230). Sie steht im Widerspruch zu den modernen Yorstellungen 
iiber den Mechanismus der Lichtwrkgg. auf Ag-Halogenide. Den Umweg der Lieht- 
cnergie iiber die Gelatinc bezeichnet Vf. ais hóchst unwahrscheinlich, bei bindemittel- 
freiem Halogen-Ag ist er unmóglich. Auch bei der Scnsibilisation erfolgt der Energie- 
transport direkt; m it den Farbstoffen entstehen bestimmte chem. Yerbb. Diese Tat- 
saehe steht im Zusammenhang m it der Verschiebung des Sensibilisierungsspektrums 
gegen das Absorptionsspektrum. Dio Energie wird direkt vom Farbstoff auf das Gitter- 
Ag-Ion iibertragen. —  Auch die Desensibilisierung ist nicht auf die gróBere H 2-Begierde 
der betroffenden Farbstoffe zuriickzufiihren; os gibt Desensibilisatoren (z. B. Nilblau), 
die schwer, u. Sensibdisatoren (z. B. Pinachrom), die rasch ausbleichon. Vf. konnte 
zeigen, daB zahlreiche Sensibilisatoren u. Desensibilisatoren den von K o g e l  u . S t e i g - 
MANN beschriebencn Methylenblaueffekt geben. Es wird ferner gefunden, daB sensi- 
bilisierte Schichten gegen W. bestandig sind, dagogen liiBt sich die Desensibilisation melir 
oder weniger auswaschen. Die Sensibilisierung der Ausbleichung der Farbstoffe durch 
Halogon-Ag wird durch die Energie bewirkt, die von Halogen-Ag quantenmiiBig auf- 
genommen, aber nicht zu seiner photochem. Umsetzung verbraueht wird. Es handclt 
sich also um einen analogen Vorgang wie die Dissoziation von H 2 durch angeregte 
Hg-Atome, dor zu den yon K o g e l  u. St e ig m a n n  beschriebenen Erscheinungen fiihrt. 
(Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 24. 223— 27.) K e l l .

J. I . Crabtree und M. L. D undon, Die. Wirkung der Desensibilisatoren bei der 
Entwicklung. Um  den Fortschritt der Entwicldung kontrollieren zu konnen, gibt 
es zwei Móglichkeiten: Beobachtung bei einem geeigneten Dunkelkammerlicht oder 
Desensibilisienmg. Yff. stellen Verss. an iiber die Empfindliohkeit des Auges u. der 
photograph. P latte fur das Dunkelkammerlicht. E s ergibt sioh, daB fiir gewohnliehe 
Platten u. Kinofilm die Bcobachtung bei Dunkelkammerlicht eine geniigende Kon- 
trolle erlaubt; bei ortho- u. panchromat. Platten is t das unmóglich, hier ist Desensi
bilisation am Platze. Der Desensibilisator hat auBordem don Vorteil, daB er den Ent- 
wicklungsschleier yermindert. Dio Wrkg. auf die yersehiedenen Spektralbezirke einer 
panchromat. P latte is t bei allen Desensibilisatoren yerschieden. Manche Desensi
bilisatoren yermógen das latente Bild anzugreifen. Gewisse desensibilisierende Farb
stoffe yerkiirzen die Induktionsperiode der Entwickler, andero halten die Entwicklung 
zurttek. Vielo Desensibilisatoren liaben die Neigung zum Sehleiern. D ie Eigensohaften
u. Wrkgg. yon Phenosafranin, Pinasafrol, Pinakryptolgriin, Pinakryptolgelb, Pina- 
kryptol, bas. Scharlach N  u. Aurentia werden naher bcsprochcn. (Brit. Journ. Photo- 
grapliy 73. 404— 06. 418.) KELLERMANN.

P rin te il in  G erm any SchluB der Redaktion: den 23. August 1926.


