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A. Allgemeine und pli ysikalisclie Chemie.
M. Schalamberidse, Peter Melikow. Nekrolog auf don im 77. Lebensjahre zu 

Tiflis verstorbenen Prof. der organ. u. anorgan. Chemie. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 
60 [1927]. Abt. A. 181—83.) P f l u c k e .

N. Kurnakow, Verbindung und Baum. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 169
113—39. — C. 1927. I I .  2641.). B e r e n d .

Wartan Łodotschnikow, Die einfachste Methode der Darstellung polyndrer Systeme 
a u f der Ebene. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 169. 177—245. — C. 1927. I. 
2625.) B e b e n d .

William A. Noyes, Die Beziehung zmschen gemeinsamen Elektronen und Valenz;
Haupt- und Gegenvalenzen. Die Ionisation der ąuaternaren Ammoniumyerbb. haben 
Vf. zu folgenden allgemeinen Gesetzen gefiihrt: 1. In  homóopolaren Verbb. ist die 
Summę der Paare gemeinsamer Elektronen plus der Anzalil n ieht gemeinsamer Elek
tronen gleieli der Anzalil der Valenzelektronen jedes Atoms. 2. In  jedem positiven 
ło n  gibt es ein charakterist. Atom fiir das diese Summę um die Ladung des Ions 
Ideiner is t ais die Anzahl der Valenzelektronen des freien Atoms, u. in  jedem negativen 
ło n  g ib t es ein Atom, fiir das diese Summę um die Ladung des Ions groBer ist ais 
die Anzahl der Valenzelektronen des freien Atoms. Beispiele zu 1.: H : 0 : H ,  die 
Anzahl der Valenzelektronen des O is t 6; zu 2.:

_ N  ha t 4 Elektronenpaare m it H  gemeinsam u. ha t
5 Valenzelektronen; Si h a t 4 Valenzelektroncn u. seehs 
Elektronenpaare in Kieselfluorwasserstoffsaure m it den
F  gemeinsam. 3. Viele Verbb., die eine Ausnahme
zu diesen Regeln zu machen seheinen, lassen sieli 

leicht dureli die Annahme semipolarer Bindungen erklaren. Diese Regeln werden 
folgendermaBen kurz zusammengefaBt: Beim Ausgleieh der positiven Ladung eines 
Atomrumpfes dureh die Elektronen ist ein Paar 2 Atomen gemeinsamer Elektronen 
acjuivalent einem einzelnen nur zu einem Atom gehórigen Elektron. Dieses all
gemeine Gesetz s teh t vollkommen in Einklang 1. m it den radioakt. Veranderungen, 
2. m it der Dissoziation der Elemente in die Atome bei hohen Tempp., 3. m it der Vor- 
stellung ttber die Elektronenbalmen um zwei Riimpfe (das einfachste Bild eines 
Wasserstoffmol. is t das, in  dem 2 Elektronen in  entgegengesetzter Richtung auf
2 parallelen Bahnen um die Kerne kreisen, die in  einer Ebene zwisehen den Ebenen 
der Elektronenbahnen liegen), 4. m it dem HuCKEL- Gp.lMMschen Gesetz, 5. mit 
den semipolaren Bindungen (vgl. H a b e is o n ,  K e n y o n  u . P h i l l i p s ,  C. 1926. n .  
2293), 6. m it den Doppelbindungen, 7. m it der potentiellen Polarita t, 8. m it den 
Haupt- u. Gegenvalenzen, 9. m it Atomen m it vollen Oetetts u. 10. m it der Konden- 
sation der C-Verbb., wie die Aldolkondensation, die R e im e r -T ie m a n n -  u . die K o lb e -  
Synthese. — Dic homoopolare Bindung besteht aus einem Elektronenpaar, das in 
entgegengesetzter Richtung um  2 positiye Riimpfe kreist; die heteropolare Bindung 
besteht aus einem Elektronenpaar, das nur um einen der beiden Atomrumpfe rotiert. 
Gemeinsam ist dieses Elektronenpaar dem positiven u. negativen ło n  in  dem Sinne, 
daB ein łon  uberhaupt nur in unm ittelbarer Nahe eines anderen Ions m it entgegen- 
gesetztem Vorzeiehen bestandig ist. (Ztsehr. physikal. Chem. 130 [1927]. 323 
bis 333. Univ. of Illinois.) E . JOSEPHY.

Anton Skrabal, Zur mathematischen Behandlung der Kinetik von Sirmdtan- 
reaktionen. Erwiderung auf eine K ritik  von BODENSTEIN (C. 1927. I I . 2). Vf. nim m t 
fiir seine Bereehnungsweise unter Annahme dauernd eingestellter Gleicbgewichte (vgl.
C. 1927. I. 1653) eine gróBere K larheit in Ansprueh u. erlautert sie noehmals an zwei 
Beispielen. (A nn.Physik [4] 84 [1927]. 624— 38. Graz, Univ„ Chem. Inst.) R .K .M u .
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J. Laskin, Dia Bestimmung der Konstantę der Reaktion der thermisćhen Zerlegung 
der Malonsaure. Es wurde die Geschwindigkeit der C 02-Entw. aus Malonsdure bei 
138—139,5° bcstimmt. Die dazu erforderlicho trockcne Malonsaure wurde duroh Auf- 
bewahren iiber H„S04 im  Vakuum erhalten; durcli Erwarmen laCt sie sich n icht 
trocknen, da bald die Zers. einsetzt. Die Rk. is t monomolekular. Die Geschwindigkeits- 
konstante (log nat, Zeit in  Min.) betragt bei 138,0° 0,021, bei 139,0° 0,022, bei 139,5°
0,023. (Transactions Siberian Academy Agriculture Forestry 6 [1926]. N r. 1. 7 Seiten 
Sep.) B i k e e m a n .

M. Bodenstein, O.Hahn, O. Honigschmid und R. J. Meyer, V III .  Bericht der 
Deutschen Atomgewichtslcommission. In  der Zeit vom Dezember 1926 bis Ende No- 
vember 1927 veróffentlichte Abhandlungen. (VII. vgl. C. 1 9 2 7 . I . 1542.) Samtliche 
in der Bericlitsperiodo ersehienenen Arbeiten iiber At.-Geww. werden krit. besprochen 
u. das gesamte Zahlenmatcrial wird wiedergegeben. In  die At.-Gew.-Tabelle werden 
anf Grand neuer Bestst. folgende Anderungen aufgenommen: fiir A r  39,94 s ta tt 
39,88, fiir T i  47,90 s ta tt  48,1, fiir Y  88,93 s ta tt des provisor. Wertes 89,0 u. fiir K  
39,104 s ta tt  39,095. (Ber. Dtsch. ehem. Ges. 6 1 . 1—31.) E. J o s e p h y .

L. H. Borgstrom, Die Aiomanzahlkurve der Elemente, eine Studie iiber das spe- 
zifische Oewicht der Elemente in  fliissiger Form. Es werden die D.D. bzw. Atomvoll. 
der fl. Modifikationen der Elemente miteinander in  Beziehung gesetzt. (Fińska 
Kemistsamfundets Medd. 36 [1927]. 76— 81.) W. WOLFF.

Robert Gibrat, tlber die Fokalstrulctur der smektisclien Korper. Beim Abkuhlen 
isotroper Eli. von smekt. Kórpern ordnet sich die Materie derart an, daB sie von feinen 
schwarzen Linien zu 2 u. 2 in  A rt einer Ellipse u. eines Hyperbelastes durelizogen wird, 
welohe dureb Beziebungen ibrer Brennpunkte miteinander zusammenhangen. Im  
konvergenten monocliromat. Liclit zeigen sie Acbsenbilder opt. einaebsiger, positiver 
Korper. Diese kommen dadurch zustande, daB die K rafte auf jedea bomogene 
Strukturelem ent auf GróBe u. Riehtung konstant wirken, obne daB die Resultante 
Nuli wird u. dadurch daB jedes Strukturelem ent sich derart anordnet, daB sich die 
K rafte zu einer einzigen Resultante yereinigen. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 5  
[1927]. 1491—92.) E n s z l in .

A. Balandin, Ozydation und Katalyse nach den Arbeiten von Moureu. Eortsetzung 
von C. 1 9 2 8 . I. 293. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlen- 
nosti] 4  [1927]. 728—32.) __________________  B ik e e m a n .

Marcel Boli, Cours de chimic. I. Lois gćneralea. Metalloldes. 3' ćd. refonduc, mise 4 jour 
et reajusteo aux nouvcaux programmes d’admission aus grandes ćcolcs. Paris: Dunod
1927. (XIV, 671 S.) 8°.

Burckhardt Helferich, Die Synthese in der Chemie. Greifswald: L. Bamberg 1928. (23 S.)
gr. 8°. =  Grcifswalder Universitatsreden. 18. M. 1.— .

L. J. Hudleston, Chemical affinity. London: Longmans 1928. (144 S.) 8°. (Monographs 
on inorganic and physical ehemistry.) 7 s. 6 d. net.

Karl Jellinek, Lehrbuch der physikalischen Chemie. 2., vollst. umgearb. Aufl. 5 Bde. 
Bd. 1. Stuttgart: F. Enke 1928. gr. 8°. 1. Grundprinzipien d. physikal. Chemie. Die 
Lehre vom fluiden Aggregatzustandreiner Stoffe. (LIII, 966 S.) M. 82.—; Lw. M. 86.—; 
Subskr. Pr. M. 72.—; Lw. M. 76.— .

A ,. A to m str u k tu r . R a d io c h e m ie .  P h o to c h e m le .
Suzanne Veil, Freie EleJctroTien, Atome und das Liclit. Allgemeiner Uberblick iiber 

den Stand der modernen Atomtheorie. (Rev. scient. 66 . 9— 13.) SlEBEET.
F. Wolfers, Die neueren Ver suche der Elementumwandlung. Bcsprechung der 

Arbeiten y o n N a g a o k a ,  M ie t h e  u . S t a m s ie e ic h ,  G a e e e t t ,  P a n e t h  u . P e t e e s  u. a. 
Eigene Verss. an IIgCl2 — in einem Glasrohr wurde feingepulvertes HgCl2 zwiseben
2 Schichten von Holzkoblepulyer ca. 100 Stdn. einer Spannung von 3000—4000 V 
bei einer Strom starke von einigen Milliamperes ausgesetzt — waren negativ. — Aus 
einer konz. HgCl2-Lsg., die Spuren A u  enthalt, fallt das Au auf Zusatz der ersten Tropfen 
SnCl„-IjPg. zugleich m it Hg2Cl2 aus; an der Violettfarbung des letzteren lassen sich
1— 2 Millionstel Au in  einer gesatt. HgCl,-Lsg. erkennen. (Journ. Chim. physiaue 2 4  
[1927]. 727-36 .) _ " K e u g e e .

Adolph Koenig, Zur Frage der Elementawerwandlung durch Kathodenstrahlen. 
Es soli untersucht werden, ob durch Elektronenbombardement eine Elementtrans- 
m utation erreicht werden kann. N im m t m as an, daB durch Kerntreffer der Elektronen 
instabile neue Atome entsteben, die wieder durch Aussendung von fi- oder a-Strahlen
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zerfallen, so miiflto sich nach dem BeschicCon von Elementen m it Kathodenstrahlen 
eine kiinstlich erzeugte R adioaktivitat nachweisen lassen. Yersuche werden an Blei 
angestellt m it negativem Resultat. Es ergibt sich daraus, daB K athodenstrahlen der 
angewandten H artę (bis gegen 1/„ Lichtgeschwindigkeit) aus Blei kein Element erzeugen, 
dessen Halbwertszeit ais/S-Strahlen zwischen 1300 Jahren u. 33 Sek., bzw. ais a-Strahlen 
zwischen 5 Millioncn Jahren u. 2 Sek. liegt, wenn die Kerntreffwahrscheinlichkeit 
zu 10-8 angenommen wird. Prodd., die langlebiger oder kurzlebiger waren, wiirden der 
Beobachtung entgangen sein. (Physikal. Ztschr. 28 [1927]. 838—41. Karlsruhe.) Cre.

F. W. Aston, Atonie und ihre Packuiigsfraklionen. (Vgl. C. 1927. II. 1659.) Ala 
„Packuxigsfraktion“ eines Atoms wird dermittlereMassengewinn oder-verlust pro Proton, 
der au ftritt, wenn die Kernpaekung von der des O-Atoms in die des betreffenden Atoms 
{ibergefiihrt wird, bezeiehnet. Die Paekungsfraktion is t ein MaB fiir die Abweichung 
der M. von der Ganzzahligkeit u. dam it aueh ein MaB fiir die Krafte, die die Protonen 
u. Elektronen zusammenhalten. Die Paekungsfraktion ais Funktion der Massenzahlen 
aufgetragen, zeigt eine einfaohe RegelmaBigkeit. Alle Atome m it Ausnabme der 
der leichten Elemente gerader Ordnungszahl nahern sich einer einzigen Kurve. Die 
Kurve h a t in  der Fe-Ni-Gruppe ein Minimum. DaB die Kurve ein Minimum aufweist, 
liiBt sich durch die Auffassung von R u t h e r f o r d , daB der Kern aus einem inneren 
Teil von einheitlicher, fest gebundener ,,krystalliner“ S truk tur besteht, auBerhalb 
dessen sich ein loseres System von Neutronen, Protonen u. Elektronen befindet, er- 
klaren. Bei den leichten Elementen besteht ein fundamentaler Unterschied zwischen 
denen m it gerader u. denen m it ungerader Ordnungszahl, wie er auch im Verh. der 
Kerne gegeniiber den zertrummernden a-Teilchen zutago tr itt .  (Naturę 120 [1927]. 
956—59.) E. JoSEPHY.

Y. Sugiura, filer  die Eigenschaften des Wasserstoffmolekuls im  Grundzustande. 
In  Fortsetzung der Arbeit von H e it l e r  u . L o n d o n  (C. 1927. I I . 1657) werden aus 
der Berechnung der potentiellen Energie des Wasserstoffmolekiils die folgenden Eigg. 
in guter tlbereinstim m ung m it der Erfahrung angegeben: Der Kernabstand, die Disso- 
ziationsarbeit, das Tragheitsmoment u. die Eigenschwingung im Grundzustand; femer 
wird durch adiabat. Zusammenfiihrung der beiden Wasserstoffatome die Ionisierungs- 
spannung des Heliums abgeleitet. (Ztschr. Physik 45 [1927]. 484—92.) T o l k s d o r f .

K. F. Niessen, (Jber die Schródingersche Funktion im  asymmetrischen Zweizenlren- 
problem und die Ionenladung in  einigen Kryslallgillem. W ird ein Elektron angezogen 
von 2 Attraktionszentren m it ungleicher positiver Ladung (fcj e links u. k„ e rechts, 

<  ^2). so w ird gezeigt, daB die nullte SCHKODlNGERsche Funktion xp in  2 Punkten, 
welche symmetr. in bczug auf die Mittelebcne liegen, rechts gróBer ist ais links. Da ip2 
der Dichte der Elektronenladung proportional ist, ha t dieses R esultat Interesse fiir 
das Studium  der homopolaren Bindung u. fiir die Ladungsverteilung der streuenden 
Elektronen in  K rystallgittern. Wilhrend die alte Quantentheorie groBe Unterschiede 
in den Gesamtladungen links u. rechts erwarten lieB, wird nach der neuen Theorie 
die „Elektronwolke“ gerade yersuchen, die Ladungsunterschiede auszugleichen, was 
m it Messungen yon O t t  (C. 1925. I. 1384. I I . 132. 1250. 1924. I . 2064 u. Ztschr. 
Krystallogr. Minerał. 61. 529 [1925]. 62. 217 [1925]), welcher das Reflektionsvermógen 
der Ionen in den G ittern von LiC, A1N, BeO, ZnS bestimmte, qualitativ gut iiber- 
einstimmt. (Physikal. Ztschr. 29. 52—55. Utrecht.) C r e m e r .

A. Ferrari und C. G. Fontana, Die Struktur des Silberchlorats. Unters. von 
AgCl03 nach der Drehkrystallmethode ergibt eine tetragonale Elementarzelle m it 
8 Moll.; a =  8,48 A, c =  7,91 A. (A tti R . Accad. Lineei [Roma], Rend. [6] 6 [1927]. 
312—14. Mailand, R. Politecnico.) K r u g e r .

Hermann E. KreJft, Ilritische Geschmndigkeiten fiir  die durch Elektronen an 
Wolfram ausgeloste sekunddre Kathodenstralilung. Yf. laBt auf eine elektr. geheizte 
W-Scheibe im Vakuum von 8 mm Hg Elektronen auftreffen u. bestim m t die Zahl n  
der von einem Prim arelektron erzeugten Sekundarelektronen. n  zeigt sich abhangig 
vom Potential der beschleunigenden Elektrodo. Die Primargeschwindigkeit wird 
zwischen 10 u. 700 V yariiert. Die Inhom ogenitat des Prim arstromes ist die Haupt- 
fehlerąuelle; die Reproduzierbarkeit is t bei der h., geniigend lange gegliihten Scheibe 
besser ais bei der k. Die Sekundaremission von 2 yerschiedenen Scheiben is t auch bei 
hoher Temp. n ich t gleich. Zwischen 1250 u. 1450° absol. h a t w ein Maximum bei 15,3 V, 
ein Minimum bei 20 V u. 18 Knicke zwischen 25 u. 600 V Primargeschwindigkeit. Diese 
Knicke seheinen teils m it den k rit. Anregungsspannungen der weiehen Róntgenstrahlung 
des W, teils m it N- u. 0-Niveaus des W  in  Zusammenhang zu stehen. Bei schwaeher
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Gasbeladung zeigt W  in der K alte noch oinigo weitere Knicke, wahrend bei staikerer 
Gasbeladung alle Knicke verschwinden; ganz frei vou adsorbierten Ga sen is t die W-Ober- 
flaehe aucb bei 1500° absol. noeli nicht. Die adsorbierten Gase beeinflussen die n  haupt- 
sachlich zwischen 10 u. 25 V, ein Maximum bei 15,5 V (ionisierter 0 2 ?) t r i t t  aueh bei 
k., gut entgastem W  anf. An k. W steigfc n  fur kleine Primargesehwindigkeiten, nimmt 
ab fur hóhere. Allgemein iindert sieli n  m it der Zeit, so lange Gase aufgenommen u. 
abgegeben werden. (Ann. Physik [4] 84 [1927], 639—73. Cleveland, Ohio.) R. K . Mu.

F. Ehrenhaft, Der gegenw&rtige Stand der Frage uber die Existenz von Ladungen 
kleiner ais das Elektron. Nach den Unterss. des Vfs. besitzen die Probekórper noeh bei
0.8-10-5 om GróBe Kugelgestalt u. n. Diehte, woraus er auf die Existenz der Sub-
elektronen schlieflt. (Ztschr. Physik 45 [1927]. 557—60.) T o l k s d o r f .

E. Wasser, Die FeMerbestimmung der Ehrenhdfłschen Metlwde zur Ermittlung 
kleinsler Ladungen an einzelnen Probekórpern. (Vgl. vorst. Ref.) (Ztsebr. Physik 45 
[1927]. 561—87.) T o l k s d o r f .

Leonard B . Loeb, Uber die Meinsten Elektrizitatstrager in  Gasen. Einige Be- 
merkungen zu der gleichnamigen Arbeit von Schilling. Vf. w ehrt eine K ritik  SCHlLLlNGs 
(C. 1927. I I . 373) an seinen Arbeiten ab unter Hinweis auf diese selbst (vgl. C. 1927.
II . 1539), u. legt seinen Standpunkt zur Theorie der ,,Klumpenionen“ dar. (Ann. 
Physik [4] 84 [1927]. 689—96. Berkeley, Cal., Univ., Physikal. Inst.) R . K. Mu l l e r .

Lucy Mensing, Zur 'Theorie des Zusammenstopes von Atomen m it langsamen 
Elektronen. Vf. versucht fur. ein Schalenmodell m it kugelsymm. Ladungsverteilung 
den W irkungsąuersehnitt fiir langsame Elektronen streng nach der Wellenmechanik 
zu erreehnen. Es wird festgestellt, daB der W irkungsąuersehnitt einen endliehen Grenz- 
wert hat, der weit unter dem Schalenąuersehnitt Eegen kann. Quantitative Aussagen 
fiir die yersehiedenen Edelgase lassen sich n icht ableiten. (Ztschr. Physik 45 [1927]. 
603—09. Tiibingen, Inst. f. theoret. Phys.) R . K. Mu l l e r .

Karl Ramsauer, Der WirkunqsąnerscImiU ton Gasnwlekulen gegeniiber Alkaliionen 
von 1—30 Volt Geschwindigkeit. Vf. besehreibt eine Anordnung, um den Wirkungs- 
ąuerschnitt von Gasmolekiilen gegeniiber langsamen Alkaliionen zu messen (vgl. C. 1922
1. 1123. 1313). Ais Gase werden He, Ar, Ne verwendct. Ih r  W irkungsąuersehnitt 
gegeniiber Alkaliionen steigt beim Ubergang zu kleinen Gesehwindigkeiten anfangs 
langsam u. schlieClich rapid an. Die Grenzwerte, denen sich die W irkungsradien bei 
zunehmender Geschwindigkeit nahern, werden in  tjbereinstimmung m it den dureh 
andere Methoden bestimm ten Alkali-Ionenradien (vgl. L a n d o l t -B o r n s t e in , I. Er- 
ganzungsband S. 70) befunden. Es ergeben sich eindeutige Abhangigkeiten der relativen 
W irkungsradien sowohl von der Ordnungszahl des Alkaliions ais aueh von der Molekiil- 
groBe der neutralen Gase. (Physikal. Ztschr. 28 [1927]. 858—64. Danzig.) Cr e m e r .

Marcel Laporte, Kritische Untersuchung der verschiedenen Methoden zur Messung 
der IoTienbeweglichkeit in  Gasen. (Vgl. C. 1928. I. 1004.) K rit. Besprecliung der Me
thoden. Es wird gezeigt, daB die experimentellen Ergebnisse n icht m it der vom Vf. 
angegebenen Verteilungskurve der Bewegliclikeiten m it stetigem Aussehen im Wider- 
spruch stelien. (Ann. Physiąue [10] 8 [1927]. 710—45.) E n s z l i n .

Hedwig Kohn, Methode zur Bestimmung der Zahl angeregter Atomzustdnde. Es 
wird eine Methode angegeben, die es erlaubt, dureh Linienumkehrmessungen in  einen 
selektiv absorbierenden u. emittierenden Dampf die Anzahl angeregter Atomzustande 
zu bestimmen. (Physikal. Ztschr. 29. 49—52. Breslau, Univ.) Cr e m e r .

G. Piccardi, Beziehungen zwischen den Ionisationspotentialen der homologen Ele-
mente. W ird A V (Differenz zwischen dem Ionisationspotcntial eines Elementes u. 
dem Ionisationspotcntial des ,,Fundamentalelements“ , d. h. des Elements, das auf 
demselben auBeren Ring, in dem das andere Element seine peripher. Elektronen hat, 
ein einziges Elektron besitzt) gegen die Ordnungszahl aufgetragen, so liegen die Punkte 
fiir die Erdalkalimetalle, He, Zn, Hg, Cd u. die Elemente der Kohlenstoffgruppe auf 
einer kontinuierliehen Kurve. Fiir die anderen Gruppen von Elementen erhalt man 
das Abhangigkeitsgesetz, indem man die Ordinaten dieser K urve m it einem ganz- 
zahligen Faktor m ultipliziert (2 fiir die 5- u. 6-wertigen Elemente der N- u. O-Gruppe,
3 fiir die Halogene, 5 fiir die Edelgase). Da alle Ionisationspotentiale der Fundamental- 
elemente gut bekannt sind (ausgenommen das Element 87), so lassen sich auf diese 
Weise die Ionisationspotentiale homologer Elemente m it groBer Genauigkeit be
stimmen. (Atti R. Aecad. Lincei [Roma], Rend. [6] 6 [19271. 305—11. Florenz, 
Univ.) K r u g e r .
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James Taylor, Ł'ber eine neue photoelektrische Theorie der Funkenspannung. (Vgl. 
C. 1928. I. 299.) Vf. findet bei experimenteller Nachpriifung seiner Theorie der 
Funkenspannung m it einem Verf., das gleichzeitigo Best. der Zundspannung u. des licht- 
elektr. Emissionsstromes gestattet, daB tatsaehlich das Funkenpotential eine Funktion 
des abgelosten Elektronenstromes P, u. zwar proportional log 1 /P  ist. (Ztschr. Physik 
45 [1927]. 620—24. Prooeed. Roy. soc. London. Serie A. 117. 508—16. U trecht, Univ., 
Physikal. Inst.) R. K. Mu l l e r .

William Clarkson, Entladungen und die CharakUristilcen von Entladungsrohren. 
(Vgl. C. 1927. II. 1539 u. 192 8 .1. 470.) Fortsetzung u. Erweiterung der friiherenUnterss. 
Die Verss. wurdcn yorwiegend m it Luft, N 2 odcr Ar-N2-Gemischen angestellt, bei 
Drucken, die von wenigen mm bis zu 0,5 a t variierten. Zwei Typen von Entladungs- 
róhren wurdcn yerwendet. Die eine bestand in einem zylindr. Rohr von ca. 5 cm Weite 
m it axialen Messingelektroden von ca 1 cm Durchmesser, abgerundeten Enden u. wenigen 
mm Abstand. Die zweite Entladungsróhre enthielt wesentlieh gróBere konvexe Messing- 
elektroden yon 15 cm Durchmesser, die bis zu 15 cm voneinander entfornt werden 
konnten. Die Charakteristiken wurden aufgenommen u. diskutiert, sowie die E nt- 
ladungserscheinungen unter yerschiedenen Bedingungen studiert. Sie werden teil- 
weis ais Skizzen wiedergegeben u. zur Erklarung der Erscheinungen hcrangezogen. 
Die Befunde u. ihre Deutung entziehen sich gekiirzter Wiedergabe. (Philos. Magazine 
[7] 4 [1927]. 849—66. Newcastle-on-Tyne, Armstrong Coli.) K y r o p o u l o s .

R. Whiddington, Beweglićhe Scliichten in  Entladungsrohren. (Vgl. C. 1926. I. 
2772.) Vf. untersucht nach der Methode der rotierenden Spiegel die positiye Saule der 
Entladung dureli Ar. Es wird eine Zerlegung in  einzelne leuclitende Schichten erhalten, 
die sich von der Anodę zur K athode bewegen. Die Geschwindigkeit der Schichten ist 
vom Druck abhangig u. betriigt unter den Verss.-Bedingungen des Vfs. 103 bis 
104 cm sec-1 . Die Zahl der Schichten ist vom Druck unabhangig. D a naeh Messungen 
m it dem Kathodenstrahlenoszillographen der gesamto durch die Rohre gehende Strom 
bis auf weniger ais 5%  konstant ist, kann nur ein geringer Teil des Gesamtstromes 
zu den Leuchterscheinungen in Beziehung stehen. Fiir die Deutung der Verss. sind 
zwei Moglichkeiten gegeben. Es kann eine diskontinuierliche, von der Anodenoberflache 
ausgehende Ionenemission angenommen werden; jede der beweglichen Schichten kann 
dann ais eine virtuelle Anodę aufgefaBt werden, an der sich standig ais Ersatz fur die 
durch Rekombinationen verschwindenden Ionen neue Ionen bilden. Es kann aber auch 
die Bldg. der Schichten s ta tt durch Ionisation yorwiegend durch Anregung gedeutet 
werden; in  diesem Falle ware die Beweglichkeit auf Diffusion zuruckzufiihren. (Journ. 
F ranklin  Inst. 204 [1927]. 707—12. Uniy. of Leeds.) L e s z y n s k i .

W. Gr. Thomson, tiber die Entladung eines Kondensors dureli ein Gas bei niedrigem 
Druck. Vf. berichtet uber kondensierto Entladungen bei niedrigem Drucke durch Luft 
u. H 2, bei denen yorwiegend Funkenlinien beobachtet werden. (Proceed. Roy. Soc. 
Edinburgh 47 [1927]. 302—06. Aberdeen.) L e s z y n s k i .

Werner Feld und Konrad Biittner, Die Abhangigkeit der Hdhenslrahlungs- 
schwanbungen von der Sternzeit. Die auf der Zugspitze m it Ionisationskammern vor- 
genommenen Messungen stellen nunmchr den kosm. Ursprung der durchdringenden 
Strahlung sicher. Die Arbeit en thalt ferner Verbesserungcn der Mefimethodik, Fehler- 
diskussion, Berechnung des Absorptionskoeffizienten der Luft u. eine Diskussion der 
von St e i n k e  in  Meeresholie ausgefuhrten Messungen. (Ztschr. Physik 45 [1927]. 
588—600.) T o l k s d o r f .

D. Enskog, Das Bohrsche Magneton und die Radioaktimtat. Vf. yersucht die 
Anziehung zwischen a- u. /?-Teilehen u. dem Restkern durch magnet. K rafte zu er- 
klaren. Wenn in =  y-fi2 magnet. Momente des a-Teilchens u. des Restkerns) 
der Faktor y  ais rationale Zahl angesetzt u. die Zentrifugalkraft beriicksichtigt wird, 
ergeben sich m it der Beobachtung iibereinstimmende Zerfallsenergien, sowie dereń 
Beziehung zur Zerfallswahrscheinlichkeit u. obere Grenzen der moglichen Kernladung. 
(Ztschr. Physik 45 [1927]. 852—68. Gavle.) R. K . Mu l l e r .

P .I.D ee, Messung der Beweglichkeit des Aktiniu-m A-Iłuckstoflaloins nach, der 
Nebelmethode. Vf. bringt in eine W iLSONsche Nebelkammer eine kleine Menge AcEm 
u. photographiert von der Seite die Bahnen der von AcEm u. seinem Folgeprod. AcA 
ausgesandten a-Strahlen. B etrachtet man z. B. einen a-Stralil, der vom zerfallenden 
Em-Atom parallel zum Boden der Wilsonkammer u. senkreeht zum elektr. Feld aus- 
gesandt wird, so wandern die von ihm  erzeugten positiyen u. negativen Luftionen im 
elektr. Feld in einandcr entgegengesetzten Riehtungen, so daB m an bei einer etwas
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spater erfolgenden Espansion 2 parallele, etwas diffuse Bahnen sieht. Das ans dem 
Em-Atom entstandene RiickstoBatom AcA, dessen Halbwertszeit nur ca. 2 ■ 10~3 Sek. 
betriigt, sendet bei seinem Zorfall wiederum einen a-Strahl aus. Entst-eht der a-S trahl 
a) vor der Expansion der Nebelkammer, so siebt man aucb hier wieder 2 parallele 
Bahnen, b) bei Beginn der Expansion, so werden die Ionen nicht mehr auseinander- 
gezogen u. es erscheint eine scharfe Bahn. Die Aufnabmen ergaben nun, daB das 
AcA-RuckstoBatom in 84% von 91 beobachteten Fallen positiv geladen, in 16% 
Fallen neutral war. Die geladenen .RuckstoBatome hatten  siimtlich die gleiche Be- 
weglichkeit wie die positiven Luftionen (vgl. z. B. E r ik s o n , C. 1925. I. 1276. 1926. 
I. 1503. 2532 u. B r io g S, C. 1926. I I . 1668), da der bei der TJmwandlung in AcB aus- 
gesandte a-S trahl den gleichen Ausgangspunkt hatte  wie die diffuse Bahn der posi- 
tiven Ionen des von der AoEm ausgesandten a-Strahls. Bei den neutralen RiickstoB- 
atomen lag der Ausgangspunkt der a-Strahlbahn in der Mitte der beiden diffusen 
Bahnen des Em -a-Strahls, die Bewegliclikeit der positiven u. negatiyen Ionen ist 
also unter den Verhaltnissen der Wilsonkammer die gleiche. Aus den Abstanden 
der Bahnen der positiven u. negativen Ionen sowio der urspriinglichen a-Strahlen 
des Em- bzw. A-Atoms lassen sich die Ionenbeweglichkeit u. die Lebensdauer des 
AeA-Atoms berechnen. Das Besondere dieser Methode liegt darin, daB diese Messungen 
an einzelnen Atomen ausgefuhrt werden konnen. F ur die Bewegliehkeit wurde unter 
den Bedingungen der Wilsonkammer (mit Wasserdampf gesiitt. Luft) der W ert 
1,56 cm/Sek./Volt/cm gefunden. Falle groBerer Bewegliehkeit (vgl. E r ik s o n ) sind 
n icht beobachtet worden. Die mittlere Lebensdauer des AcA wurde aus 47 Messungen 
zu 1,8-10~3 Sek. festgestellt. Der hochste W ert war 5 ,3-10~3 Sek., der kleinste geringer 
ais 1 • 10-3 Sek. Wenn man unter der Annahme, daB die Lebensdauern siimtlich kiirzer 
ais 5 ,3-10-3 Sek. sind, theoret. die statist. Verteilung der Lebensdauer berechnet, 
so findet man eine sehr gute tlbcreinstimmung m it den wirklich gefundenen Werten. — 
Die Durchfiihrung ahnlicher Yerss. beim ThA scheiterte an der zu groBen Halbwertszeit 
(0,14 Sek.) des ThA. (Proceed. Roy. Soc., London, Serie A. 116 [1927]. 664—82.) P h i l .

H. Rausch von Traubenberg, tfber den Einflu/3 schwaclier Magnelfelder auf den 
Polarisationszusland des von W a sserstojfkanalstrahlcn ausgesandten Lichtes. Vf. zeigt 
an K analstrahlen von 5 • 107 cm/sec Geschwindigkeit, die durch ein unstetig sich 
anderndes Magnetfeld hindurchgefiihrt werden, dafi der Polarisationszustand des von 
den K analstrahlen ausgesandten Lichtes eine gewisse Zeit braucht, um sich an das 
auBere Feld anzupassen. T ritt ein S trahl aus einem Felde, welches Rechtsdrehung ver- 
ursacht, in ein linksdrehendes Feld ein, so wird die Rechtsdrehung noeh bis zu 0,1 cm 
Abstand vom R and des Feldes ,,mitgeschleppt“ . (Physikal. Ztschr. 28 [1927]. 856 
bis 857.) Cr e m e r .

H. Rausch v. Traubenberg, tfber das Verhallen der Lichtemission von Wasserstoff- 
Kanalstrahlen bei ihrem tjbergang aus einem dektrischen Feld in  einen feldfreien Baum. 
Vf. lafit W asserstoffkanalstrahlen aus einem elektr. Feld in einen feldfreien Raum 
iibergehen u. zeigt durch Beobachtung des Starkeffektes an dem von den K analstrahlen 
em ittierten Licht, daB Quantenzustande aus dem Felde in das feldlose Gebiet ,,mit- 
gesehleppt" werden, bis zu einer Zeitdauer von der GróBenordnung 10-D Sek. (Phy
sikal. Ztschr. 28 [1927]. 857—58. Prag.) Cr e m e r .

C. G. Barkla und S. R. Khastgir, Modifizierte und unmodifizierte gestreute 
JRontgenslrahlung. (J-Phanomen V II.)  (Vgl. C. 1927. II. 782.) Die friiheren, das 
J-Phanomen betreffenden Verss. werden durch einige weitere erganzt. Das Absorptions- 
verhaltnis der primaren zur gestreuten Strahlung ais Au.sdruck von dereń ,,ModiJikation“ 
durch den absorbierenden Stoff wurdo bei bedeutend erweitertem Freąuenzbereich 
in  Form der Ionisationsfahigkeit ohne u. naeh Durchdringung yerschiedener Metall- 
folien gemessen (Figg.). Ais Absorptionsmetalle dienten Folien von Al, Cu u. Au, 
sowie Ag u. Sn. Der wesentlichste neue Befund besteht im Yerschwinden der „Modi- 
fikation“  bei successiver Durchdringung mehrerer Ag-Folien, u. ihrem Nichtwieder- 
auftreten bei darauffolgender Durchdringung e i n e r  Ag-Folie (naeh F iltration  durch
0,002 cm Ag). Um evtl. V anationen in der S trahlung zu eliminieren, wurde abwechselnd 
bei Durchdringung von Ag (mit Ag-Filter) u. Al (mit Al-Filter) gemessen. Fiir letzteres 
blieb die Strahlung modifiziert. Die Verss. zeigen, daB eine u. dieselbe' Strahlung 
modifiziert oder unmodifiziert erscheinen kann, je naeh der Substanz, die sie zuvor 
durchdrungen Hat. (Philos. Magazine [7] 4 [1927]. 735—45. Edinburgh, Univ.) K yr .

C. V. Raman, Thermodynamik, Wellentheorie und der Comptcmeffekt. Vf. hat 
eine Theorie der Rontgenstrahlenbeugung ausgearbeitet, in  der der Comptoneffekt
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u. die iibrigen Beugungsersckeinungen durch die klass. Wellentheorie zusammen m it 
der Thermodynamik erklart werden. (Naturę 120 [1927]. 950—51. Calcutta.) E . Jo s .

F. K. Richtmyer, Absorption von BóntgenslraMen in rerschiedenen Elementen. 
In  der Gleichung dK =  E  K/E L von JÓNNSON (vgl. C. 1928. I. 882) is t nach Vf. 
dK das Verhaltnis des Eluoreseenzabsorptionskoeffizienten in  unendlicher Nahe, aber 
auf der kurzwelligęn Seite der K-Grenze zu dcm Koeffizienten in  unendlicher Nahe 
aber auf der langwelligen Seite der K-Grenze. Wenn man diese Gleichung m it der 
ąuantenphotoelektr. Vorstellung der Absorption yon Rontgenstrahlen in Zusammen- 
hang bringt, so folgt, daB óf . =  dcm Verhaltnis der Anzahl von (K  -f- L  +  M  . . .) 
Photoelektronen zu der Anzahl (L  -\- M  . . .) Photoelektronen, die von einem Rontgen- 
strah l der Wellenlange A <  ausgcsandt werden, ist. Daraus folgt weiter, daB die 
relativen Anzahlen von K- u. von Z-Photoelektronen unabhangig von den relativen 
Anzahlen der K- u. der L-Elektronen im Atom sein miiBten, was a  priori n icht zu 
erwarten ist. (Naturę 120 [1927]. 915— 16. Gottingen.) E . J o s e p h y .

Mark Rabinowitsch, Zur Frage uber die Natur der Glimmerscheinung be.ua Er- 
Mizen je in  verieilter Oxyde und Metalle. Bemerkung zur Abhandłung von J . Bohm, 
„Roiiigenunters-ucliungen an anorganisćhen Kolloiden". Vf. stellt fest, daC im Gegen- 
satz zu einer Annahme in der zitierten Arbeit von Bohm  (vgl. C. 1927. II . 1663) ,,Ver- 
glimmen“  auch bei krystallinen Kórpern durch spontane Oberflachenverarmung, 
in diesem Pallo also durch spontanes ELrystall-wachstum (Pall des fein verteilten kry
stallinen Ag) ein tritt. (Kolloid-Ztsehr. 44. 84— 85. Kiew, Polytechn. Inst.) W u e s t e r .

N. Seljakow, A. Kraśników und T. Stellezky, Die Struktur der Linien K a der 
Elemente Cu bis Ca. Durch Verlangcrung des Abstandes der photograph. P la tte  von 
Kj-ystall u . Spalt wird das Auflósungsyermogen des Siegbahnspektrographen wesentlich 
erhóht; auCerdem werden die 11 a-Linien zur VergroBerung der MeBgenauigkeit in
4. bzw. 6. Ordnung m it Hilfe eines besonders guten Gipskrystalles aufgenommen. Aus 
den Photometerkurven (47-fache YergróBerung) gelit hervor, daB bei den Elementen 
Ti bis Ni dem bekannten AuftTeten der K  /3'-Linie eine Besonderheit in der K  a-S truktur 
parallel geht; sie besteht in  einer Verschwommenheit nach der Seite langerer Wellen. 
(Ztschr. Physik 45 [1927]. 548— 56.) T o l k s d o r f .

O. Berg, Das Bontgeuspeklrum des Elementes 75. Es werden Róntgenspektro- 
gramme reproduziert, in  welchen 4 Re-Linien der L-Serie: a.v  <x2, f)2 deutlich erkennbar
sind. Vf. weist besonders darauf hin, daB in der Aufnahme eines absichtlich zinkhaltigcn 
Praparates die ZnKai- u. ZnKa2-Linien von den ReLai- u. ReLa2-Linien getrennt er- 
scheinen. Pcrner is t die richtige Aufeinanderfolge der Liniengruppen L ai, La2, Lpv  
Jjf!2 der Elemente Ta, W, Re u. die richtige Intensitatsabstufung der Re-Linien vorhanden 
Durch Vergleich m it dem Spektrum eines Re-freien W olframpraparates wird gezeigt, 
daB die Re^-Linie n icht ais W 8̂ gedeutet werden kann. Der Re-Geh. der vorliegenden 
P raparate wird auf etwa 2%  geschatzt. (Vgl. C. 1927. I. 2814.) (Physikal. Ztschr. 
28 [1927], 864— 66. Berlin-Siemensstadt.) C kem er.

D. Coster, tfber die naturliclie Breite der Jtontgenspektrallinien. Vf. sucht nach 
Ureachen fiir die von E h r e n b e r g  u . anderen (C. 1927. II. 377. 378) beobaehtete starkę 
Verbreiterung der Rontgenlinien u. yerm utet sie in  einer hoheren M ultiplettstruktur 
unyollstandiger Elektronenschalen oder in  Rontgenlinien zweiter A rt (von 2-faeh ioni- 
sierten Atomen) oder in  einer bandcnahnlichen S truktur des Rontgenspektrums. Eine 
restlose Erklarung is t dam it n icht gewonnen, wahrscheinlich auch nicht durch An
nahme eines STARK-Effekts durch die anregenden Elektronen. Die Befunde scheinen 
auf eine Regel hinzudeuten: Je  exzentr. die Bahn, desto unscharfer is t das bzgl. Niveau. 
Jedenfalls diirfte die abnorme Breite der Róntgenspektrallinien zum Teil auch im 
Atominnern zu  suchen sein. (Ztschr. Physik 45 [1927]. 797—800. Groningen, Rijks- 
univ.) R . K . Mu l l e r .

H. R. Robinson, Mehrfachionisalioii in  Róntgenstrahlenniveaus. (Vgl. C. 1927.
I. 1790.) R rit. Betrachtung der vorliegenden experimentellen Befunde iiber die 
schwaehen Rontgenlinien, welche sich dem bisherigen Schema der Rontgenstrahlen- 
niyeaus n icht einfiigen u. gewóhnlich ais Satelliten auf der Hochfreąuenzseite der n. 
Serienlinien auftreten. Ihrer angenommenen Herkunft nach, aus tJbergangen zwischen 
Zustanden mehrfach ionisierter Atome wurden diese Linien von W e n t z e l  ais „Funken- 
linien“ bezeichnet. Die darauf gnindende Theorie wird an den neueren Vers.-Ergebnissen 
gepriift u. sonstige Erklarungsmoglichkeiten des Ursprungs der Linien werden aus-
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fiihrlich erortert. (Philos. Magazine [7] 4 [1927], 763—74. Univ. Coli. of South 
Wales.) K y r o p o u l o s .

Richard Rudy, Einige neuere Kapitel iiber Spektroskopie. Eino Reiho von Be- 
ziehungen zwisehen Spektrum u. Atombau werden an Hand zahlreieher Diagrainme 
u. Tabellen besproehen. Am SchluB eine Literaturzusammenstellung. (Rey. gón. 
Sciences pures appl. 38 [1927]. 661—77. Toronto, Univ.) Cr e m e r .

M. Czerny, Die Darstellung der ultraroten Absorptionsspektren der Halogenioasser- 
stoffe nach der Schrodingerschen Theorie. Die von FuES nacli der Wellenmechanik 
abgeleiteten Formeln fiir die ultraroten Rotations- u. Rotationsschwingungsspektren 
werden m it den vorhandenen Messungen an Halogenwasserstoffen yerglichen. Sie 
sind m it den MeBergcbni ssen ebenso yertraglich wie die alten Form eln; die Abweichungen, 
die sich aus den neuen Formeln fiir die Berechnung der Molekiilkonstanten (Tragheits- 
momenten u. Grundfreąuenz) ergeben, gestatten jedoeh noch keine Entseheidung, da 
geniigend genaue W erte dieser K onstanten aus anderen Messungen nieht yorhanden 
sind. (Ztsehr. Physik 45. [1927]. 476—83.) T o l k s d o r f .

W. Grotrian und G. Ramsauer, Vber den inversen Starkeffekt einiger Kalium- 
Hauptserienlinien. Es wird eine Methode besclirieben, dio es gestattet, den inyersen 
Stark-Effekt auch an hóheren Gliedern der Absorptionsserien zu untersuchen u. zur 
Messung der Aufspaltung einiger Kaliumliauptserienlinien angewendet. Die Ergebnisse 
werden vom theoret. Standpunkte aus diskutiert u. m it der Theorie in  guter Uber- 
einstimmung befunden. (Physikal. Ztsehr. 2 8  [1927]. 846— 56. Potsdam.) C r e m e r .

M. Minnaert, Die Intensitat innerhalb Fraunlioferscher Linien. Messungen der 
Intensitatsverteilung innerhalb der H-Linie H a u. der Cą-Linie K  ergeben gegeniiber 
solehen von v. K l u b  er  (Ztsehr. Physik 44 [1927]. 481) etwas abweichende Resultate, 
was auf Unterschiede in der MeBmethode zuriickgefiihrt wird. Vf. empfiehlt, immer 
die Oberflache der Intensitatskurye ais MaB fiir die Starkę einer FRAUNHOFERschen 
Linie zu nehmen, u. diese Gesamtenergie, welehe in  der Linie verschwunden ist, in der 
Energie eines A des benachbarten Spektrums auszudriicken. (Ztsehr. Physik 45 [1927]: 
610—19. U trecht, Physikal. Lab.) R . K . Mu l l e r .

A. Fowler, Das Spektrum des doppelt ionisierten Sauerstoffs (O I I I ) .  Vf. unter- 
sucht das O III-Spektrum  im  Bereich yon 5593 bis 1902 A. Die Trennung der O III-  
Linien von den O II-Linien geschieht durcli Vergleich der Intensitaten unter yerschie- 
denen Entladungsbedingungen. Es wird eine Tabelle von iiber 300 O III-L inien ge- 
geben, von denen etwa dio Hiilfte ausgehend von einer Folgę von drei Singulett-D- 
Termcn klassifiziert werden kann. Der tiefste Term is t ein 3P 0-Term, dessen W ert 
zu 444 661 bestimmt wurde. Das entsprechende Ionisationspotential des O I I I  ist 
54,88 Volt. Das O III-Spektrum  is t dem N  II-Spektrum  analog, dio Termwerte stehen, 
soweit sie bestimmt sind, in yoller Ubereinstimmung m it der HuNDsclien Theorie. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 117. 317—30. Im p. Coli., South Kensington.) L e.

O. Oldenberg, ttber die Intensitatsverteilung in  Woods JResonanzserie des Jod- 
molekiih. Es wird m it Hilfo von u ltraro t sensibilisierten P latten  gezeigt, daB die yon 
der griinen Hg-Linie angeregte Resonanzstrahlung des Jodmolekiils sich iiber die bis- 
herige Grenze weit ins U ltrarot verfolgen laBt — in Analogie zu der im Absorptions- 
spektrum  gefundenen Bandenreihe. D am it is t gezeigt, daB die Fahigkeit der Jodmolekel, 
die Kernsehwingung stark  zu andern, n icht nur im Absorptions-, sondern auch im 
Emissionsyorgang yorhanden ist. (Ztsehr. Physik 4 5  [1927]. 451—55.) T o l k s d o r f .

Herbert Dingle, Das Spektrum des Fltiors (F I ) .  I I . (I. ygl. C. 1927. I. 1792.) 
Die friiheren Unterss. des F I - Spektrums werden weiter ins U ltrarot (A 7600 bis 
A 8400) ausgedehnt. In  diesem Gebiet werden die Wellenliingen von 16 Linien erm ittelt. 
U nter Benutzung der von BowEN (C. 1927. I . 2509) im U ltraviolett erhaltenen Werte 
fiihrt die Analyse des Spektrums unter leiehter Modifikation der friiher angenommenen 
Termzuordnungen zu einem Ionisationspotential von etwa 18,6 Volt. Ausgehend von 
zwei metastabilen Zustanden des Kerns werden relatiye Termwerte des F I  abgeleitet. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 117. 407— 16. Im p. Coli. of Science and Techn.) Le.

Hantaro Nagaoka und Tadao Mishima, Untersuchung der TJmkehr der Neonlinien 
mittels einer Kombinatimi einer Lummer-Gehrcke-Platte m it einem Konkavgittcr. (Vgl. 
C. 1924. I. 126. 1927. I I .  1436.) Eine LuMMER-GEHRCKE-Platte wurde m it einem 
K onkaygitter von 1,85 m Radius kombiniert u. m it dieser Anordnung das Spektrum 
von N e  un ter 20 mm Druck untersucht. Die yermutete Um kehr von X 5852 wurde 
zweifelsfrei festgestellt u. das Interyall zwisehen den beiden Komponenten zu 37 mA 
gemessen. Erneute Messungen der Interyalle an den iibrigen Umkehrlinien zeigen



1 9 2 8 .  I .  A t. A t o m s t r u k t u u . R a d i o c e e m i e . P h o t o c h e m ie . 12G1

z. T. erheblichc Abweiehungen von friihercn Befunden, die auf die Verschiedenheit 
der verwandtcn Apparaturen zuruckgefuhrt werden. — Kleinere Unterschiedo im 
Gasdruck waren ohno EinfluB auf die Umkehr der Linien. (Proceed. Im p. Acad., 
T okyo 3  [1927]. 586— 89.) Ma r s s o n .

W. Jevons, Das ullramolette Bandenspeklrum von Kohlenmonosulfid und seine Be- 
ziehung zu dem des Kohlenmonoxyds (,,4. positive“ Banderi) und Siliciummonoxyds. 
Vf. g ibt eine Analyse des C8-Bandenspektrums im Gebiet zwischen X 2837 u. A 2436 auf 
Grund neuer Messungen an den von L. C. Ma r t in  (Proceed. Roy. Soe., London. Serie A. 
89. 127 [1913]) bei Entladungen in  CS2 erhaltenen Spektrogrammen. Das Banden- 
system zeigt weitgeliende Analogien zu dem des SiO u. zu dem 4. positiyen ( l 1 P  — y  
l 1 S) System des CO, so daB die Systeme des CS u. des SiO  dem tlbergang l 1 P — y  
l 1 S  zugeordnet werden konnen, wobei l 1 S  den Normalzustand u. I 1 P  den zweiten 
Anregungszustand der Molekel darstellt. (Procccd. Roy. Soc., London. Serie A. 117. 
351—75. M ilitary Coli. of Science, Woolwich.) L e s z y n s k i .

Joseph Kapłan, Das kontinuierliche Wasserstoffspektrum. Das blaue Leuchten, 
das in Entladungsróhren au ftritt, wenn Wasserstoff von wenigcr ais 1 mm Druck 
m it Elektronen von geringerer Gescbwindigkeit ais 15 V angeregt wird, bcsitzt naeh 
H o r t o n  u. D a v ie s  (C. 1924. I. 997) u. Cr e w  u . H u l b u r t  (C. 1927. I. 1124) ein 
kontinuierliches Spektrum. Es wird nacli Meinung des Vf. dadurch hervorgerufen, 
daB ein H 2-Mol., das sich im  ersten Anregungszustand befindet u. mehr ais 0,5 V 
Schwingungsenergie besitzt, in Atome dissoziiert. (Proceed. National Acad. Sciences, 
Washington 13 [1927]. 760—63. Palmer Phys. Lab. Princeton Univ.) Cr e m e r .

Gr.Hansen, Berichtigung zu meiner Arbeit: „Die Feinstruktur der Bahnerlinien.“ 
(Vgl. C. 1926. I. 2774.) Riehtigstellung einer Bemerkung iiber HiLGER-Platten. (Ann. 
Physik [4] 84 [1927]. 688. Jena.) R . K. Mu l l e r .

A. Arsenjewa, tiber den Einflu/3 eines eleklrischen Feldes auf das Absorptions- 
spektrum des Rubins. Vorl. M itt. Die von J o f f e  an einigen Krystallen beobachtete 
Konzentrierung des Spannungsabfalls in  einer sehr diinnen Schicht (vgl. C. 1923. III. 
1549) gibt ein starkes elektr. Eekl, dessen EinfluB auf das Absorptionsspektrum an 
Rubin untersucht wird: es zeigt sich einer Verbreiterung u. Abflachung der Reflexions- 
u. Absorptionsmaxima. (Ztschr. Physik 45 [1927]. 851. Leningrad.) R. K. Mu l l e r .

Henry Norris Russell, Veru:aiidte Linien in  den Spektren der Elemente der Eisen- 
gruppe. Vf. weist darauf hin, daB nicht ahnliche spektroskop. Terme, sondern ahnliclie 
Elektroneniibergange einen Yergleicli homologer Linien in  den Spektren verschiedener 
Elemente erlauben. Es werden tabellar. homologe Terme in  den Spektren der ,,Fe- 
Gruppe“ (Bogenspektren yon K  bis Zn, Funkenspektren yon Ca+ bis Zn+) zusammen- 
gestellt, teilweise m it neuer Bezeichnung. Die Beziehungen der Terme untereinander 
werden graph. dargestellt. Zwei wcitere Tabellen geben die homologcn Linien von
8 Elektroneniibergangen im neutralen u. 4 im ionisierten Atom. Die starksten Linien 
in den Bogen- u. Funkenspektren entsprechen tlbergangen von 4 p- zu 4 ,5-Schalen, 
sie wandern m it steigender Ordnungszahl naeh dem Ultravioletten hin. tTbergange 
von 5 s naeh 4 p  geben Bogenlinien im sielitbaren Grebiet, darunter einige starkę u. einige, 
die eine Best. des Ionisationspotentials ermóglichen. Andere Reihen homologer Linien 
werden naeh vollstandigerer Analj'se der Spektren identifiziert werden konnen. Schreibt 
man die Elemente in der Anordnung:

K  Ca Sc Ti V Cr Mn
Zn Cu Ni Co Fe Mn C r ,

dann enthalt das Spektrum jedes Elements neben den ihm  eigentumlichen auch eine 
Anzahl yon Linien, die m it einer entsprechenden Anzahl aus dem Spektrum des nacbsten 
links u. rechts dariiber bzw. darunter stehenden sehr ahnlich sind. (Astrophysical 
Journ. 6 6  [1927]. 184— 216. Mt. W il s o n  Observatory.) R . K. Mu l l e r .

G. R. Toshniwal, Uber das Bogenspektrum des Wismuts. Vf. untersuchte das Bi- 
Spektrum im Starkstrombogen u. Unterwasserfunken. Die Linien zwischen 1 =  1900 
u. 3550 A. Tabellen u. Diskussion auf Grund der Theorie der komplizierten Spektren. 
(Philos. Magazine [7] 4 [1927]. 774—87. Allahabad, Univ.) KYROPOULOS.

A. Jablcński, tfber die Bandenabsorption und Fluorescenz des Cadmiumdampfes. 
Im  Cd-Dampf wird eine Absorptionsbande zwischen 2150 u. 1990 A nachgewiesen; 
m it der Temp. (bis 800°) steigt die Absorption im gesatt. Dampf stetig u. schnell. Die 
Bandę stellt das Anregungsgebiet des Tripletts 2 3P 2)ll0 — 2 3Ś  dar. Eine Fluoreseenz- 
bande zwischen 2110 u. 2140 A h a t ih r Maximum bei 2128 A; sie t r i t t  zwischen 600° u. 
700° auf u. w ird am starksten durch intensiye Linien zwischen 2110 u. 2126 A angeregt,
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schwacher durch kiirzere Wellenlangen. W ahrend die Anregung des Tripletts durch 
steigende Temp. begiinstigt wird, geht sie fiir die Bandenfluorescenz zuriiek. Die An- 
regungsgebiete der Bandenfluorescenz u. der Resonanzlinie 3261 A sind yerschieden; 
wahrend ersteres iiber 2800 A hinausreicht, geht das letztere nur bis 2573 A (Haupt- 
gebiet ca. 2300 A). Die Ergebnisse werden durch Anwendung der Quasimolekiilhypo- 
these von B o r n  u. E ranC K  auf die yerbotencn Elektronenspriinge erklart. (Ztschr. 
Physik 45 [1927]. 878—91. Warschau, Univ., Inst. f. Exp.-Phys.) R. K. M u l l e r .

Mitsuharu Fukuda, Durch Explosion unter erhóhtem Druck erzeugte umgekehrte 
Mełallspektren.- Es wurden Explosionsspektren fur Cu, Ag, Au, Mg, Ca, Zn, Cd, T l, Sn  
bei erhóhtem Druck aufgenommen. Die zur Verwendung gelangende A pparatur bestand 
aus einem DruckgefaB, in welches die Substanzen ais diinne D rahte oder in  Streifen- 
form eingebracht wurden; es wurde m itD rucken bis zu 8 a t gearbeitet. Die erhaltenen 
Spektren ergaben waclisęnde — zum Teil unsymm. Verbreiterung der Emissions- ti. 
Absorptionsllnien m it zunehmendem Druck, sowie teilweises Auftreten von kontinuier- 
lichem Spektrum. Es zeigten sich fernerhin zahlreiche yerbotene Linien in Emission 
u. Absorption. Vf. erortert eingehend die Theorie der auftretenden Erschcinungen, 
u. yersucht, die Verbreiterung der Linien m it Hilfe des Starkeffektes zu erkliiren; end- 
lich stellt er eine Reihe neuer Serienheziehungen zusammen. (Scient. Papers Inst. 
physical. chem. Res. 6 [1927]. 1—47.) T o l k s d o r f .

R . W. Ditchburn, Die kontinuierliche. Lichtabsorption in  Kaliumdampf. Vf. mifit 
spektrophotometr. die kontinuierliche Absorption des Kaliums im  Gebiet von X 4000 
bis X 2200. Die MeBmethode liefert auf 2%  genaue Werte, ohne daC eine Konstanz 
des Druckes erforderlich ist. Die gemessene Absorption stellt die Summę der atomaren 
u. molekularen Absorption dar. Der Betrag der atomaren Absorption ist kleiner ais 
erw artet wurde. F iir die Dissoziationsu-arme der K 2-Molekel liefern die Absorptions- 
kuryen den W ert 0,51 Volt. Mit Hilfe dieses W ertes werden fiir den assoziierten Brueh- 
teil die W erte 6-10_J bei 277°, 1,4* 10~3 bei 377° u. 3 ,4-10" 3 bei 477° erhalten. Es wird 
eine auf die molekulare Absorption zuriickzufiihrende Linienfluorescenz, d. h. die 
Existenz von infolge der molekularen Absorption angeregten Atomen festgestellt. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 117. 48(>—508. T rin ity  Coli., Cambridge.) Le.

M. Lewitzky, Ver suche iiber die Resonanz der Restsiralilen und der kiirzesten 
Uerlzschen Wellen. (Vgl. Physikal. Ztschr. 27 [1926]. 177.) Vf. zeigt durch Resonanz- 
yerss. am Kalkspat, dafi kiirzeste HERTZsche Sehwingungen (X Ig 32 /u) auf die Rest- 
strahlen des CaC03 resonieren, u. daB das HERTZsche Gebiet in  das opt. hinsichtlich 
der Scbwingungsgeschwindigkeiten kontinuierlich iibergeht. (Physikal. Ztschr. 28 
[1927]. 821—25. Leningrad, Physik.-techn. Róntgeninst.) CREMER.

Franz Skaupy, Lichl- w id WdrmeslraMung gliihender Oxyde. Es wird die Intensi- 
tatsverteilung des von gliihenden Oxyden von Al, Cr, Mg u. anderen em ittierten Lichtes 
zwischen 0,5 u. 10 n  gemessen. Es zeigen sich bemerkenswerte Unterschiede zwischen 
durchsichtigen u. undurchsichtigen Oxyden derselben chem. Zusammensetzung. Ge- 
wisse Emissionsmaxima treten bei allen Oxyden auf, gleichgiiltig welchem Krystall- 
system sie angehóren, u. Vf. schreibt diese dem Sauerstoffatom zu. Vf. yersucht die 
Wellenlange dieser Maxima auf Grund schemat, yereinfachter Vorstellungen zu be- 
rechnen u. erhalt einen theoret. W ert, der gróCenordnungsmaBig m it den MeBresultaten 
iibereinstimmt. Vf. unterscheidet 3 yerschiedene Arten von Tem peraturstrahlung:
1. die der inneren Eigenschwingung der Atome, 2. Emissionsbanden, die sich mit 
steigender Temp. nach liingeren Wellen yerschieben u. 3. eine kontinuierliche Strahlung, 
die ih r Maximum etwa an derselben Stelle hat, wie der schwarze Korper (Temperatur
strahlung im cngeren Sinne). Die Emissionsspektren der gliihenden Oxyde lassen sich 
ais eine Uberlagerung dieser 3 Strahlungsarten deuten. (Physikal. Ztschr. 28 [1927]. 
842—46. Berlin.) Cr e m e r .

F. Hurn Constable, Speklrophotometrische Beobachtungen iiber das Wachsen von 
Ozydfilmen au f Eisen, Nickel und Kupfer. (Vgl. C. 1928. I. 1142.) Vf. untersucht 
spektrophotometr. das yon diinnen Ozydfilmen yon wachsender Schichtdicke reflek- 
tierte Licht. Es werden Filme auf Zylindern von Fe, N i  u. Cu u. Filme der gleichen 
Metalle auf Porzellanstaben untersucht. Es wird festgestellt, daB Aktiyierung durch 
aufeinanderfolgende Oxydation u. Red. das Reflexionsvermógen der Metalle betraeht- 
lieh erhoht, so daB die Helligkeitsunterschiede der Oxydationsfarben auf das durch die 
Aktiyierung erhóhtc Reflexionsyermdgen der Metalle hinter den diinnen Filmen zuriick- 
gefiihrt werden kann. Unter Benutzung der KuNDTschen W erte fiir die Brechungs- 
indices u. der CAUCHYschen Formel werden die folgenden den Interferenzfarben 1. Ord-
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ming entspreclienden W erte fiir die Sehiehtdicken berechnet: Strohgelb: 0,46-10-5 cm; 
Rotgelb: 0,52; B raunrot; 0,58; Purpur: 0,63; Violett: 0,68; Blau: 0,72-10~6 cm. Unter 
Benutzung dieser Werte ergibt sich, daB zwischen 300 u. 500° die Oxydationsgeschwin-
digkeit in der Reihenfolgo C u---- y  F e ----y  Ni abnimmt. Die spektrophotometr.
Kurven erlauben in allen Fallen, die Farberscheinungen auf Inłerferenz zuriickzufiihren. 
(Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 117. 376—87. St. John’s Coli., Cambridge.) L e.

T. H. Hayelock, Nołiz iiber die Dispersion d-es Methans. (Vgl. C. 1927- I . 2800.) 
Verschiedentlich ist CH4 ais letztes Glied einer Folgę (FH, OH2, NH3) von Hydriden 
angenommen worden, die ais Ne-artige Ionen F ', O2', N3' u. C4' aufgefaBt werden, 
m it einem oder mehreren deformierenden bzw. stórenden H-Kern. Diese Auffassung 
is t auch beziiglich der Mol.-Refr. vertreten worden, m it der SchluBfolgerung, daB 
CH4 eine den vorangehenden Gliedern ahnliche S truk tur besitze. Die yorliegende 
Notiz dient der Widerlegung dieser Auffassung, indem sie die opt. Dispersion dieser 
Reihe bctraehtet, u. zeigt, daB bzgl. dieser CH4 aus der Serie herausfallt. Dies wird 
an den Konstanten der einfachen Dispersionsformel gezeigt. Dasselbo ergibt sich aus 
der Betrachtung der Ionisation- u. ,,Dispersions“ -Potentiale (Freąuenzen der Disper
sionsformel ais Potentiale ausgedriickt). Es wird weiter gezeigt, daB die Dispersions
formel der Auffassung des Methans ais eines C‘+-Ions m it vier H '-Ionen nicht wider- 
spricht. (Philos. Magazine [7] 4 [1927]. 721—25.) K y r o p o u l o s .

Karl Feussner, Disper-sionsmessungen an organischen Substanzen im  /sichlbaren 
und ullraviolelten Spekłralgebiet. Nach der Mcthode der senkrechten Inzidenz (25°- 
Prisma, App. u. Messung eingehend beschrieben) werden die Brechungsexponenten 
einiger organ. Fil. im siehtbarcn u. ultravioletten Spektrum bis herab zu ea. 250 m/x 
bestimmt, m it der Absicht, daraus die Eigenschwingungen zu berechnen. Diese wurden 
fiir Benzaldehyd zu A =  331, 280, 240 u. 180 mn  gefunden, m it einem Dampfungsfaktor 
von 0,0091, fiir CS„ zu 1 —  323, 242 u. 140 m/i, fiir Nitróbenzol zu ca. 410—415 mu, fiir 
Acelophenon zu ca. 250 m/i,  wahrend A nilin  u. Chinolin im untersuchten Gebiet keine 
Eigenschwingungen zu haben scheincn. Dic Brechungsexponenten fiir yerschiedene ). 
sind tabellar. gegeben. Es wird auf das Auftreten selektiver Reflexion in der Nahe 
der beobachteten Eigenschwingungen hingewiesen. (Ztschr. Physik 45 [1927]. 689 
bis 716. F rankfurt a. M.) R. K. M u l l e r .

H. Ley und B.Arends, Lichlabsorption einfacher Aminosduren im  TJltramolelt. 
(V gl. L e y ,  Y o l b e r t ,  C. 1926. II . 2389.) A b d e r h a l d e n  u . H a a s  (C. 1926. I I . 1286) 
geben an, daB die L sgg. von  aus W. um krystallisiertem  Alanin  eine m erklieh kleinere  
A bsorption besitzen , ais d ie  L sgg. des A lan ins, das aus W. durch A . gefa llt is t . D iese  
Autoren (C. 1927. I. 2733) schreiben dalier dem  aus W. um krystallisierten  P rod . d ie  
Z w itterform  I, • NIL,-R - COO', dem  anderen P raparat einen groBeren A n teil der  
Saureform II, NEL-R-COOH, zu. V ff. fanden nun, daB d ie  Lsgg. des aus W. um 
krystallisierten  u. aus wss. Lsg. durch A . gefallten  A lan in s u. G lykokolls inner- 
halb  der M eBfehler op t. yo llig  ind en t. sind . Ferner konnten V ff. d ie  A ngaben von  
A b d e r h a l d e n  u . H a a s  (C. 1927. I . 254), daB die G em ische zweier A m inosauren  
•wesentlicli starker absorbieren, ais der A bsorption der Sum m ę der K om ponenten ent- 
spricht, n ich t bestatigen . Verss. m it verd . L sgg. von  Glycin -)- Alanin  ergaben, daB 
o p t. keine w esentliehe B eeinflussung der beiden gel. S toffe  aufeinander festzustellen  
is t ;  das a d d itiye  V erłi. i s t  unverkennbar. Ferner erhalten  V ff. im  G egensatz zu  
A b d e r h a l d e n  u . H a a s  fiir d ie  A bsorptionsspektren der a-A m ino-n-buttersaure u. 
a-A m inoisobuttersaure nahezu ubereinstim m ende W erte. D ie  U m w andlung der A m ino
sauren in  dio A lkalisa lze  bzw . die Ion en  -NHj-R-COO' — y  N H 2-R-COO' h a t  bei 
den 4 ersten a-A m inosauren eine starkę R otverscliiebu ng zur F olgę, w ie  das schon  
friiher (C. 1926. II . 2389) fiir d ie  P iperidinessigsaure nachgew iesen -\vurdo (vgl. 
auch A b d e r h a ld e n ,  H a a s ,  C. 1927. I .  2733; Z s c i ia k k e ,  C. 1924. I I .  2480). 
(Ber. D tse li. chem . Ges. 61. 212—22. M unster, U n iv .)  B e r e n d .

N. R. Campbell Die Charalcleristiken ga-sgefullter lichtelelclrischer Zellen. I I .  
(I. vgl. C. 1927. II. 1004.) Die friiher angegebene Tlieorie der instabilen Charakteristik 
gasgefiillter lichtelektr. Zellen wird ais unrichtig aufgegeben, da der Strom in diesem 
Bereich interm ittierend ist. Die Erscheinungen werden ausfiihrlieh auf Grund der 
Auffassungen u. Unterss. insbesondere von P e n n i n g  (C. 1926. I . 3209) iiber die inter- 
mittierende Glimmentladung im Neon diskutiert u. gedeutet. Es wird gezeigt, daB 
die dort gefundenen Komplikationen fiir die lichtelektr. Zelle von noch gróBerer Be- 
deutung sind. Die friiher angegebenen Methoden der Benutzung lichtelektr. Zellen 
erfahren auf Grund der neuen Erldarungsweise Erganzungen u. Yerbesserungen, die
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gleichfalls an dieser Stelle angefiilirt werden. (Philos. Magazine [7] 4 [1927] 726— 35. 
Wembley, Res. Staff. Gen. E lectr. Co.) K Y R 0r0U L 0S .

C. Leopold, Aktinonen. Die Trśiger d. Strahlg. Leipzig: O. Hillmann 1927. (III, 38 S.)
8°. nn. M. 2 . - .

Eobert Muller, Der Aufbau der chemisohen Vorbindungen <Molekiilbau>. Stuttgart:
F. Enko 1928. (152 S.) 4°. =  Sammlung chem. u. ehemisch-techn. Yortrage. Bd. 30.
H. 1 -4 . M. 1 5 .- .

A j, E le k tr o c h e m ie .  T h e r m o c h e m ie .
A. Lafay, Ober die elektromotorische Reiburujskraft der Metalle. In  den meisten 

K i U en ist die thermoelektr. elektromotor. K ra ft geringer ais die elektromotor. Reibungs- 
k ra ft, u. dieser oft auch entgegengesetzt. Die elektromotor. Reibungskraft gehorcht 
in  weiten Grenzen folgenden beiden Gesetzen: Sie ist proportional der relatiyen Ge- 
sehwindigkeit der 2 reibenden Stoffc u. sie is t unabhangig von dem Druck, der ihre 
Verb. aufrechterhalt. Dieses letzte Gesetz h a t keine Giiltigkeit mehr, wenn der Druck 
zu groB wird. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 6 . 133—34.) K a lp e r s .

R. T. Lattey, Ober das Verdunnungsgesetz fiir  starkę Elekirolyte. Vf. vergleicht 
die von K o h l r a u s c h  u . M a l t b y  gemessenen Leitfahigkeitsdaten wss. KCl-Lsgg. 
in  Yerdunnungen von 10 000 bis 0,5 m it den berechneten nach den Formeln von 
D e b y e  u . H u c k e l  u . von S t o r c h ,  sowie nach der Formel ?.0 — ?. =  A /(B  -\- F ‘/i). 
In  dieser sind A  u. B  der jeweiligen Lsg. eigentiimliche Konstanten. Sowohl fur die 
KCl-Lsgg. ais auch fiir alle sonst noch studierten u. in der Arbeit n icht aufgefiihrten- 
Lsgg. uni-univalenter Salze gilt die Formel nach dem Vf. fur weit groBere Yerdunnungs- 
bereiche ais die anderen. In  den aufgefuhrten Beispielen gilt dies fiir Lsgg. bis zu 0 1-n. 
u. teilweise noch weiter. (Tabellen.) B etrachtet man die W erte von A  fiir verschiedene 
Salze (Figg.), so liegen diese fur die einfachsten Salze KC1, NaCl u. N a F  nahezu auf 
einer Geraden. U nter der Voraussetzung, daB sich die Konstanto A  additiv  aus An- 
teilen des Kations u. Anions zusammensetzt, w ird weiter angenommen, daB eine lineare 
Beziehung zwischen diesen Anteilen u. den Beweglichkeiten der Ionen besteht u. A  
aus dieser bereclmet (Reclinung nicht angegeben). Hingegen erweist sich A  wcder ais 
eine lineare Funktion von A0-b, wo b =  l j l 2 -\- u. die l bzw. die Ionenbeweglich- 
keiten sind, noch ais eine solche von /„ selbst. (Philos. Magazine [7] 4  [1927]. 831 
bis 836.) K y r o p o u l o s .

M. Wien, Weitere Versuchsergebnisse iiber die Abhangigkeit der elektrolylischen 
Leilfahiglceit von der Feldslarke. (Vgl. C. 1 9 2 7 . I I .  902.) Vf. miBt den Spannungs- 
effekt (A A„) zunachst in  wss. Lsgg. bei hóheren Konzz. u. findet eine deutliehe Abnahme 
m it der Konz. Verss. m it Lsgg. in  Aceton lassen auch hier einen Spannungseffekt 
erkennen, welcher vom W armeeffekt zu trcnnen ist. Auch hier is t die Abhangigkeit 
des A Xv von der Spannung annahernd linear. Der Absolutwert is t wesentlieh hóher 
ais beim Wasser, was offenbar m it der niedrigeren D E. des Acetons in Zusammenhang 
steht. (Physikal. Ztschr. 2 8  [1927]. 834—36. Jena.) Cr e m e r .

G. Joos und M. Blumentritt, Ober das Verlialten Delyescher Elektrolyłe bei hohen
Feldstarken. Zur Erklarung der W lE N schen Verss. (vgl. vorst. Ref.) werden die An- 
satze der DEBYE-HuCKELschen Theorie unter Berticksichtigung hoherer Glieder 
weiter entwickelt. Auf die exakte Durchrechnung w ird wegen der zu groBen Rechen- 
arbeit verzichtet. Es ergibt sich sowohl die richtige GroBenordnung der beobachteten 
Abweichung, ais auch qualitative Ubereinstimmung hinsichtlich des Gangs m it der 
Konz., der W ertigkeit der Ionen u. der D E. des Losungsm. (Physikal. Ztschr. 28 
[1927], 836—38. Jena.) Cr e m e r .

A. v. Hippel, Zur physikalischen Bedeutung der „elektrolylischen Ldsungsfension“. 
Es wird gezeigt, daB sich die elektrolyt. Losungsiension ais schrittweise Ionisierung 
durch H ydratation auffassen laBt. Ferner werden die elektrochcm. Kormalpotentiale 
auf atomphysikal. Daten zuruckgefiihrt. (Ztschr. Physik 4 5  [1927]. 471— 75.) TOLKSD.

M. Quintin, Beziehung zwischen der Aktim tdt der Metallionen w id der Aktimtat 
der H-Ionen im  Verlauf der Hydrolyse der Schwermetallsalze. (Journ . Cliim. physiąue 
2 4  [1927]. 712—22. — C. 1 9 2 7 . I I .  1130.) K r u g e r .

G. v. Hevesy und G. Rienacker, Ober die Auflockerung der Krystallgitter. Um 
nachzuweisen, daB die elektrolyt. Leitung in Krystallen n icht an eine „innere Ober- 
flache“ von submkr. Poren gebunden, sondern durch die therm . Auflockerung des 
K rystallgitters bedingt ist, untersuchen Yff. den Zusammenhang zwischen der Leit-
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fahjgkeit u. der Diffusion an K jystallen von u-AgJ u. ct-CuJ. Es sollte sich nach dieser 
Auffassung die Geschwindigkeit der Homogenisierung aus der elektrolyt. Leitfahigkeit 
bereehnen lassen. In  dem untersuchten Falle erfolgt eine yollstandige Homogenisierung 
sehon nach l/2 Tag. Die Diffusionskonstante des Cu’ in  AgJ betragt bei 480° 3,19 bis
3,55 qcm/Tag, wahrend aus der elektrolyt. Leitfahigkeit nach der NERNSTschen Formel 
fiir die Śelbstdiffusionsgesehwindigkeit des Ag' in A gJ u. des Cu’ in  C uJ 5,6 bzw. 
2,4 qcm/Tag berechnet werden. Es wird aueh die Geschwindigkeit der Rk. 2 C uJ -f- 
Ag2S =  2 A gJ -}- Cu2S ais Diffusionsgeschwindigkeit berechnet. Aus dem Vergleich 
der Leitfahigkeit oberhalb u. unterhalb des F ., der Loslichkeit u. dem Beginn der 
Emission von positiven Iońen bei yerschiedenen Salzen w ird gezeigt, daB die hohe Leit
fahigkeit des A gJ auf die Unvollkommenheit der aufbaucnden lonen, n icht der Aus- 
bildung der K iystalle zuriickzufiihren ist. Allgemein kommt die Oberflachenleitung 
ais irreversible Auflockerung um so melir zur Geltung, je geringer die reversible therm. 
Auflockerung eines K rystallgitters ist. (Ann. Physik [4] 8 4  [1927]. 674—88. Frei- 
burg i. B., Univ.) R . K. M u l l e r .

Torahiko Terada, Toshimasa Tsutsui und Mituo Tam ano, Der reslliche thermo- 
elektrische Effekt eines augenscheinlich homogenen Drahtes. Die Unters. bezweekte fest- 
zustellen, ob der sog. BENEDICKS-Effekt (Ann. Physik [4] 5 5 . 1. u. 103; C. 1 9 1 8 . II . 
172) aueh in fa st  homogenen Draliten fa s t  gleichen Querschnitts beobaehtet werden 
kann, die einem asymm. Temp.-Gradient unterworfen sind. Es wurde gefunden, daB 
dureh symm. Erwarmen eines kleinen Drahtteiles eine betriichtliche EMF. hervor- 
gerufen wird. Die GroBe dieses symm. E ffek ts is t so groB, daB der BENEDICKS-Effekt
— aueh wenn er vorlianden sein sollte — vollkommen iiberragt wird. Die Verss. wurden 
an D rahten m it Ni, Cu, Al, Ag u. W  angestellt. Die dureh symm. Erwarmen erhaltene 
E K . zeigte ein scheinperiod. Schwanken auf der Lange des Drahtes. (Scient. Papers 
Inst. physical. chem. R es. 7  [1927]. 201—35. Univ. Tokyo.) WiLKE.

01iver R. Wulf, Das magnetische Verhalten von Ozon. Vf. miBt die Suszeptibilitat 
des Ozons nach der Methode von GOUY u. findet, daB der Paramagnetismus des Ozons 
nicht wie von B e c q u e r e l  (Compt. rend. Acad. Sciences 92 . 348 [1881]) u. S c h u - 
MEISTER (Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. I I  8 3 . 45 [1881]) angegeben, groBer ist 
ais der des Sauerstoffs, sondern sehr viel geringer. Anzeichen, welche an der Grenze 
der MeBgenauiglceit liegen, sind ais diamagnet. Verh. zu deuten. (Proceed. National 
Acad. Sciences, Washington 13  [1927]. 744—48. Chem. Laboratorium d. Univ. v. 
Californien.) Cr e m e r .

L. C. Jackson und W. J. de Haas, Die Hauptsuszeptibilitaten von Manganammo- 
niumsulfa Ikry sta llen bei łiefen Temperałuren. (Vgl. J a c k s o n  u . K a m e r l in g h  On n e s , 
C. 1 9 2 4 . I. 1007.) GroBe, gutgebildete Krystalle von Manganammoniumsulfat wurden 
wachsen gelassen u. hicrvon unter Anwendung eines Kjystallschleifgoniometers Krystall- 
scheiben hergestellt, derart, daB die Achsen dieser Zylinder in bekannter Weise hinsicht- 
lich der krystallograph. Achsen orientiert lagen. Es wurden die Suszeptibilitattcn der 
Krystallscheiben bestimmt uber das Temperaturgebiet von unter vcrschiedenem Druck 
kochenden fl. H 2. Die graph. Darst. des Zalilenmaterials zeigt, daB die Hauptsuszepti- 
bilitatcn dem Gesetz von Cu r ie  y - T  — C gehorchen, jedoch m it yerschiedenen W erten 
von O. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, wisk. natk. Afd. 3 6  [1927]. 1117—20. 
Leiden, Univ.) K. WOLF.

W. Sucksmith, H . H. Potter und L. Broadway, Die magnetischeu Eigenschaften 
von Nickel-Einkrystallen. (Vgl. C. 1 9 2 7 . I. 405.) Es werden die Magnetisierungshui ven 
von Ni-EinkrystaUen fiir die H auptkrystallebenen gegeben. Die Magnetisierung fallt 
langs der Symmetrieachsen m it der Feldriehtung zusammen u. h a t ein Maximum langs 
der trigonalen Achse. Dic Komponente n. zur Feldriehtung wurde nach der Torsions- 
methode bestimmt, die parallel zur Feldriehtung nach der Induktionsm ethode; es wurde 
gezeigt, daB die Existenz gerichteter magnet. Eigg. in K jystallen die Anwendbarkeit 
der Torsionsmethodo zur Best. der parnllelen Komponente beeintrachtigt. Die Ergeb- 
nisse werden zu denen der Unters. von Fe-Einkrystallen (vgl. H o n d a  u . K a y a , C. 1 9 2 7 .
I. 1918) in  Beziehung gesetzt. (Proceed. Roy. Soc., London. Serie A. 1 1 7 . 471— 85. 
Univ. of Bristol.) ' L e s z y n s k i .

Seisi Kaya und Yoshio Masiyama, Die magnetischen Eigenschaften von Nickel- 
einkrystałlen. (Vgl. H o n d a  u . Ka y a , C. 1 9 2 7 . I. 1918.) GroBe Nickeleinkrystalle 
von 7 cm Lange u. 2,3 cm Durchmesser wurden dureh langsames Abkiihlen von ge- 
sehmolzenem Elektrolytnickel dargest. u. die Magnetisierung in  den yerschiedenen
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Riehtungen untersucht. Dio Ergebnisse sind in  Kurvcn dargestellt. (Naturę 120 
[1927], 951—52. Sendai [Japan], Res. In st. for Iron, Steel and other Metals.) E . Jos.

G. W. C. Kaye und W .F. Higgins, Die Uiermische Leitfahigkeit von einigen 
Flussigkeiten. Es werden die tlierm. Leitfahigkeiten der folgenden Eli. zum Teil bis 
zu Tempp. von 200° an Schichten von 20 qcm Oberflaehe u. 0,5 mm Dicke bestimmt.

Ą . a z * a

IFasser . . . .  
Glycerin . . . .  
Rizinusol . . .
A n i l i n .....................
Olivenol . . . .

0,0014o 
0,00068„ 
0,00043. 
0,000412 
0,00040s

|-0,00l 2
-0,00053
-0,0005o
- 0,0000
-0,00036

Zylinderol . . . 
Transformatorenol 
mcdizin. Paraffin  
Paraffinol . . .

0,00036e
0,00032l
0,000300
0,000298

—0,0004, 
—0,00062 
—0,00007 
—0,0005,

Die zweite Spalte enthalt die Leitfahigkeit bei 20°, die d ritte  Spalte den Temp.- 
Koeffizienten a  der Gleichung K , — K 0 (1 a  i). (Proceed. Roy. Soe., London, 
Serie A. 117. 459—70. N at. Physic. Lab.) L e s z y n s k i .

Edward Richard Jones und Chas. R.Bury, Die Oefrierpunlcte konzentrierter 
Losungen. I I .  M itt. Losungen von Ameisen-, Essig-, Propion- und Buttersaure. (I. ygl. 
C. 1927- I I .  391.) Zweck der Unterss. war, die Aktiyitatskoeffizienten einiger typ. 
assoziierten Substanzen in  wss. Lsg. zu bestimmen. Die Methode war die fruher an- 
gewandte. Die gemessenen Gefrierpunktserniedrigungen u. die Aktiyitatskoeffizienten 
sind tabellar. zusammengestellt. Ameisensaure u. Essigsaure zeigen ein Maximum 
des Aktiyitatskoeffizienten bei 0,43 Mol bzw. in den verduntesten Lsgg. F ur Propion- 
u. Buttersaure sind Maxima bei noeh yerdiinnteren Lsgg. zu erwarten. Bei allen vier 
Sauren nim m t der Aktiyitatskoeffizient bei hohen Konzz., wo die Ionisation zu yernach- 
lassigen ist, ab, was der Assoziation zugeschrieben wird. Besonders stark  is t diese 
Abnahme bei Buttersaure. Das abnorme Verh. im Vergleich zu den anderen Sauren 
setzt plótzlich bei 1,1-mol. Konz. ein. Vf. nim m t Micellenbildung analog wio bei den 
Seifen an auf Grund der betrachtlichen W asseraffinitat der COOH-Gruppe des Molekiils. 
(Philos. Magazine [7] 4  [1927]. 841—48. Aberystwyth, Univ. Coli.) K y r o p o u l o s .

Edward R. Jones und C. R.Bury, Die Gefrierpunlcte lconzentrierter Losungen. 
I I I . Losungen von Phenol. (II. vgl. vorst. Ref.) Vff geben eine Tabelle der von 
ihnen gemessenen Gefrierpunkte u. A ktivitaten yon konz. wss. Phenollsgg. Die An- 
nahme der Assoziation von 3 Moll. fuh rt n icht zu befriedigenden W erten der Massen- 
wirkungskonstanten. Dio freie Bildungsenergie eines Mol. H ydrat C0H 5O H -H 2O wird 
zu —306 cal. berechnet bei —1°. (Philos. Magazine [7] 4  [1927]. 1125— 27. Aberyst
wyth.) R. K. Mu l l e r .

C. R. Bury, Die Adsorption ton Buttersaure an Wasseroberfldchen. Neuberechnung 
der A ktiy itat der Buttersaure, der maximalen Adsorption u. der kleinsten Flachę, die 
ein Mol. Buttersaure einnimmt, unter Beriicksichtigung der neuen Daten yon J o n e s  
u. Vf. (s. voryorst. Ref.). Buttersaure bildet an der W.-Luftgrenze gesatt. Oberflaehen- 
schichten, boi denen die yon cinem Mol. eingenommene Flachę weitgehend unabhangig 
is t yon der Konz. An W.-Bzl.-Grenzschichten t r i t t  diese Erscheinung nicht auf. (Philos. 
Magazine [7] 4  [1927]. 980— 84.) R. K. Mu l l e r .

F. M. Jaeger und E. Rosenbohm, Ober die genaue Bestimmung der spezifischen 
Wdrme von festen Stoffen zwischen 0 und 1625°. I I .  Die spezifische Wannę von Platin  
undvo7i Wolfram. (I. vgl. C. 1 9 2 8 .1 . 1072.) 1. Ausgangsmaterial: reinstes, iridiumfreies 
Pt yon H e r a e u s ,  wie es fiir die H erst. der Thermoelemente u. W iderstandstliermo- 
meter benutzt wird. Eine Tabelle bringt das Zahlenmaterial fur die wahre spezif. 
W arme zwischen 150 u. 1604°, so daB im AnschluB an Sim on u. Z e i d l e r  (Ztschr. 
physikal. Chem. 123. 383; C. 1926. I I .  3024) die spezif. Warme yon P t  nunmehr uber 
ein Tem peraturgebiet yon fast 1900° (—255 bis 1625°) genau bekannt ist. Es ist be- 
merkenswert, daB bis 1600° nichts auf eine Verzogerung der Atomwarmezunahme unter 
konstantem  Druck hinweist: wahrend diese bei 500° 6,785, bei 1300° 7,816 cal., ist sie 
bei 1610° 8,235 cal., ohne daB irgendein Hinweis fiir eine Grenze yorhanden ist. Auch 
wenn m an die wahre spezif. Warme bei konstantem  Vol. c„ berechnet, bleibt diese be- 
deutende Abweichung yon der Theorie bestehen. — 2. Ausgangsmaterial: reines W, 
aus dem Laboratorium der P h i l ip ’s Gluhlampenfabriken. Die Messungen der spezif. 
Warme von W  bei hohen Tempp. werden dadurch erschwert, daB das Metali uber 600° 
sehr osydabel ist, das gebildete Oxydationsprod. — das bei niedrigen Tempp. haupt-
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saehlich aus WO3 besteht — iiber 900° unter 0 2-Abgabe allmahlich in  ein dunkles indigo- 
blaues Oxydgemiseh, das bei noch hoheren Tempp. in  ein blaBgriines, sehon krystalli- 
siertes Gemisch yerschiedener u. sehwer definierbarer niedriger W-Oxyden iibergeht, 
die bei Tempp. iiber 1300° iiufierst fliiehtig werden u. so rasch sublimieren, daB die 
Messungen yorlaufig bei 1300° unterbrochen werden muBten. Eine Tabelle bringt 
das Zahlenmaterial, iiber die mittlere spezif. Warme von WO^ u. der gelbgriinen Oxyd- 
gemische bei 500—900°, der blauen Oxydgemische zwisehen 1000—1300° u. des gelb- 
griinen Oxydgemisches zwisehen 20 u. 2,70°. An H and dieses Zahlenmaterials wurde 
die spezif. Warme yon metali. W  yollstiindig bestimmt zwisehen 0 u. 1300°. Vff. dis- 
kutieren die Ergebnisse von MAGNUS u. D a n z , (C. 1 9 2 7 .1. 32), die ein wiederholt er- 
hitztes pulyriges W  benutzten, das nach den Erfahrungen der Vff. fur diese A rt yon 
Messungen vóllig imgeeignet ist. N iclit nur das Verhaltnis W : W-Oxyd, sondem yiel- 
mehr der Oxydationsgrad des bereits yorhandenen Oxydgemisches h a t sich geandert.

Aus den Zahlen fiir cv fiir eine Anzahl Tempp. zwisehen 100 u. 1300° wurden die 
entsprechenden W erte fiir cv berechnet u. daraus die fiir Atomwarme: A. cv. Die graph. 
Darst. yon cv u. cv in  der Abhangigkeit zur Temp., zeigt, daB die beiden Linien prakt. 
linear yerlaufen. Es ergibt sich, daB —  wie beim P t — der Grenzwert 3 I i =  5,963 cal. 
bereits bei relatiy niedriger Temp. (hier bei ca. 400°) iiberschritten w ird u. hierauf bis 
7,99—8,0 cal. bei 1300° steigt. Die Beobachtungen ergeben, daB die Annahme in den 
Theorien der spezif. Warme, ais ob 3 I i  ais Grenzwert fiir die Atomwarme betrachtet 
werden kann, n ieht richtig sein kann. Die Beobachtungen zeigen grade das Gegenteil 
der yon B o r n  u. B r o d y  (C. 1922. I I I .  109) aufgestellten Erklarung, dahingehend, 
daB die Zunahme von Ov linear m it der Temp. iiber 3 Ii hauptsiichlich bei Stoffen 
au ftritt, dereń therm . Ausdehnung groB is t; denn gerade bei P t  m it seinem kleinen 
Ausdehnungskoeffizienten u. noch starker bei W, dessen Ausdehnungskoeffizient noch 
kleiner ist, werden dio groBen Abweichungen gefunden. (Koninkl. Akad. Wetensch. 
Amsterdam, wisk. natk. Afd. 36 [1927], 960—79. Groningen, Uniy.) K. W o l f .

Gilbert N. Lewis, Die Entropie bei unendlichem Druck und die Zustandsgleichung 
fester Korper. Vf. leitet aus den Gesetzen der Thermodynamik her, daB die Entropie 
einer Substanz bei unendlichem Druck dieselbe is t wie die beim absol. N ullpunkt 
der Temp. Diese Grenzentropie is t nur Nuli fiir einen idealen K rystall einer reinen 
Substanz. Demnaeli is t bei allen Tempp. die Entropie eines reinen K rystalls bei 
unendlichem Druck Nuli. Aus den Betrachtungen ergibt sich folgende Zustands
gleichung fiir den festen Korper: ( d V /d T ) p =  a./(P +  I I )1+ “, darin sind a  u. n  Kon
stanten, die sich aus dem Anfangswert yon (3F /3 IT )p  u. aus der Anfangsentropie 
ergeben, U  ist der groBe innere Druck, der auch besteht, wenn der auBere Druck 
Nuli ist. Denn jede Substanz yerhalt sich, auch wenn der auBere Druck Nuli ist, 
so, ais waro sie einem groBen Druck, dem sog. inneren Druck, unterworfen. Diese 
Gleichung w ird durch die Messungen bei hohen Drucken yon B r id g m a n  an Na, Li 
u. besonders an K  bestatigt. (Ztsehr. physikal. Chem. 1 3 0  [1927], 532—38. Ber
keley [Cal.], Univ.) E . JoSEPHY.

J. J. van Laar, U ber die Entropie und die „Entropiekonstante“ von Gasen und 
Gasgemisclien, und iiber die physikalische Bedeutung des ,,Elemenlarvolumens“. (Ztsehr. 
Physik 45 [1927]. 635—49. Tavel sur Clarens.) II. K . Mu l l e r .

E. Mathiąs, C. A. Crommelin und H. Garfit Watts, tlber den geradlinigen Durch- 
messer von Athylen. Vff. benutzten ais El. in  dem K ryostaten Chlorathyl fiir 
Tempp. >  —24°, Chlormetliyl fur Tempp. zwisehen — 24° u. — 103°, u. A thylen fiir 
die Tempp. tiefer ais —103°. Die Tempp. iiber dem Gefrierpunkt von Hg wurden m it 
einem durch die Physikal.-Techn. Rcichsanstalt Charlottenburg geeichten Hg-Thermo- 
meter gemessen, die tieferen Tempp. m it einem Pt-W iderstandstherm om eter, d irekt 
yerglichen m it dem He-Thermometer. Das Athylen w ird erst techn. dargestellt (A. u. 
H 2S04) u. hierauf durch wiederholtes Destillieren bei niedriger Temp. gereinigt. Es wog 
11 1,2609 g. Eine Tabelle bringt das Zahlenmaterial. Die Richtungskonstante des 
Durchmessers is t a —  —0,000 612 777, also nur wenig von der yon M ethan yersehieden. 
Die krit. D. bei der k rit. Temp. -(-9,5° is t 0,215 97. Der krit. Koeffizient is t R  T jJ  
(Pk'vk) — 3,524, wo Tj. =  krit. Temp., p k =  krit. Druck, vk —  k rit. Vol., Ii =  Gas- 
konstante. (Koninkl. Akad. W etensch. Amsterdam, wisk. natk . Afd. 3 6  [1927]. 1153 
bis 1155.) K. W o l f .

C. A. Crommelin und H. Garfit Watts, Dampfspannungen von fliissigem Athylen. 
Die Messungen iiber — 20° wurden in einem Bad yon fl. Chlorathyl, die unterhalb dieser 
Temp. in  einem Bad yon fl. Chlormethyl, durehgefiihrt. Die Hg-Thermometer waren
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von der Pliysikal.-Techn. Reiclisanstalt m it einer Genauigkeit von 0,01° geeicht; die 
Pt-Thermometer sind yergliclien m it dem He-Thermometer, m it einer Genauigkeit 
von Y5n°. Das Ałhylen  wurdo aus A. u. H 2SO., bereitet u. gereinigt. Eine Tabelle im 
Original bringt das Zahlenmaterial. (Koninki. Akad. Wetenseh. Amsterdam, wisk. 
natk . Afd. 3 6  [1927]. 1156—57.) K . W o l f .

C. A. Crommelin und H. Garfit Watts, Vorldufige Isothennen von Alhylen. (Vgl. 
vorst. Ref.) Vff. bestimmten wahrend der Messungen des Diameters auch einige Isso- 
therm en von Ałhylen. Zahlenmaterial in einer Tabelle im Original. Gute tlbereinstim- 
mung der Isotkermen m it denen von A m a g a t ,  wahrend die von M a s s o n  u. D o l l e y  
( 0 .1923. I I I .  533) sich ganz abweichend verha.lt. (Koninkl. Akad. Wetenseh. Amster
dam, wisk. natk. Afd. 36 [1927], 1158—60. Leiden, Univ.) K. W o l f .

Heima Sinozaki undRyosaburo Hara, Studien iiber Cyanwasserstoffsdure. Dampf- 
dichtebestst. von HGN  naeh der Methode von O. Ma a s s , die m it einer Genauigkeit 
von l°/oo unter sorgfaltiger Beriieksichtigung etwaiger Adsorption an den GefaC- 
wanden ausgefiihrt wurden, ergaben W erte, die in dem ganzen untersuehten Temp.- 
u. Druckgebiet (0 — 190°; 100— 830 mm Hg) innerhalb der Eehlergrenzen iiber- 
einstim mten m it den naeh der Zustandsgleichung unter der Voraussetzung einer in 
der Nahe des Verfliissigungspunktes eintretenden teilweisen Assoziation bereehneten 
W erten. —  Die D.D. fl. HCN wurden dilatom etr. gemessen u. stimmen m it den er- 
reehneten innerhalb cines wahrscheinliclien Fehlers von Yisoooo iiberein. (Proceed. 
Im p. Acad., Tokyo 3 [1927], 590— 94. Sendai, Tolioku-Univ.) MARSSON.

A,. K o llo id ch em ie . C ap ilłarchem ie.
Alb. Frey, Verzeichnis der mssenschafllichen Verdffentlichungen von Hermann 

Ambronn und seiner Schule. Chronolog. Aufzahlung der Arbeiten von A m b r o n n  
u. Beinen M itarbeitern aus den Jahren  1880—1927. (Kolloid-Ztschr. 44. 6—8.) W u r s t .

Hermann Ambronn t  (herausg. von A. Frey), (Jber das Zusammenuńrken von 
Slabclien- und Eigendoppelbrechung. IV. (III. vgl. C. 1917. H . 356.) Vf. yerwendeto dio 
grundlegende Beziehung der additiyen tjberlagcrung von Stilbchen- u. Eigendoppel- 
breohung zur Strukturanalyse e in g e t r o c k n e te r  Gele. Vf. berechnete aus einer Reihe 
beobachteter W erte die Eigen- u. Stabchendoppelbrechung an Celloidin u. Celhdosestreifen 
u. fand dabei, daB die Eigendoppelbrechung gróBer is t ais die Stabchendoppelbrechung; 
der Gesamtgangunterschied sinkt beim Celloidin u. steigt bei der Cellulose, obwohl die 
Dicke der Streifen in beiden Fallen beim Trocknen ungefahr um die H alfte zuriick- 
geht. Die Eigendoppelbrechung is t beim Celloidin negativ, bei der Cellulose positiv; 
die Stabchendoppelbrechung is t stets positiv. Charakterist. Unterschiede in der 
Eigendoppelbrechung von Cellulose yerschiedener H erkunft lieBen sich dadurch erklaren, 
daB die Membranen der Baumwolle eine geringere Doppelbrechung zeigen ais die von 
Zellstoff. Bei dem Vorgang der Nitrierung u. Denitrierung bebiilt das einzelne Micell 
also seine raumlichen u. opt. Eigg. bei, nur wahrend des Ubergangs zwischen den 
beiden Grenzfallen, Nitrocellulose u. reino Cellulose, findet ein zweimaliger Wechsel 
des Vorzeichens der Doppelbrechung s ta tt. (Kolloid-Ztschr. 44. 1—5.) W u r s t e r .

Henry Green, Der E inflnfi der Ungleichfórmigkeit und der Teilćhenform auf die 
„mittlere TeilchengrdfSe“. Vf. behandelt zuniichst den Fali yerschieden groBer, aber 
geometr. ahnlicher Teilchen. Es existiert keine allgemeine „m ittlere TeilchengroBe“ . 
Die TeilchengióBe muB durch einen Durchmesser gegeben werden, der von Fali zu Fali 
anders gewahlt werden muB. Vf. le itet Formeln fiir die m ittleren Durchmesser ab, 
die auch fiir den Fali geometr. n icht ahnlicher Teilchen anwendbar sind. (Journ. 
Franklin In st. 204 [1927]. 713—29. New Jersey Zinc Co.) L e s z y n s k i .

J. A. Hanley, Flockungsversuche und mikroskopische Beobachtungen an Quarz- 
suspensionen. Vf. stellte durch Sedimcntation 4 Quarzsuspensionen m it yerschiedenen 
KorngróBen (zwischen unter 0,0012 u. 0,0144 mm Durchmesser) lier. Bei den Sedi- 
mentationsverss., bei denen in  konz. Suspensionen die Teilchen langsamer sedimen- 
tierten, wurde die Bldg. von Schichten beobachtet, die hinsichtlich ihrer Grestalt groBe 
E lastizita t zeigten. Dann wurden m it den so hergestellten Quarzsuspensionen Koagu- 
lationsverss. m it Kalkicasser systemat. durchgefiihrt u. von den einzelnen charakterist. 
Stufen der Ausflockung Mikrophotographien angefertigt. Besonders bemerkenswert 
bei diesem Vorgang ist die Zusammenlagerung der Einzeltoilchen zu Gruppen. Dieso 
Erscheinungen werden unter Wiedergabe von Mikrophotographien genau beschrieben 
u. die Flockungssehwellenwerte bei yerschiedenen Konzz. festgelegt. Bei der Aus
flockung von Fraktionsmischungen yerschiedener KorngróBen nahmen an der Gruppen-
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bldg. Teilohen allcr GróBenklassen im Verhaltnis ilires Vork. in  den urspriinglichen 
Suspensionen teil. (Kolloidchem. Beih. 25 [1927]. 281—99. Miinchen, Bodenkundl. 
Inst. Bayr. forstl. Versuehsanstalt.) WuRSTER,

G. Krauss, Zubereitung eines chcmisch móglichst indifferenten Quarzmate.ria.ls von 
•wohldefinierter Korngrófie und Oberfldchenentwicklung. Vf. beselireibt die Reinigung 
von gemahlenem (Juarzmehl m it HC1, die Dispergierung in W . u. die Sterilisation 
soleher Praparate m it W atte. Der gereinigte Feinmehląuarz wurde dann durch 
Schlammung unter besonderen Bedingungen in móglichst gleichmafiige Fraktionen 
getrennt. Die KorngróBen wurden mikrophotograph. m it einem ZEiSSschen Objekt- 
mikrometer an Ausgleichskreisflachen gemessen. Zur Erm ittlung der Kornverteilung 
wurde nach dem Sedimcntationsverf. der Pipettenprobenahme aus bestimmter Tiefe 
verfahren; ans diesen W erten wurde die Kornoberflachę graph. erm ittelt. Die Methode 
is t im Original m it Abbildungen genau erlautert. (Kolloidchem. Beih. 25 [1927], 
299—314.) W u r s t e r .

Gr. Krauss und R. Riiger, Abgleitersclieimingen bei der Sedimenłation auf geneigten 
Flaćhen. Vff. bestimmten den Abgleitwinkel von Quarzkórnern in verschieden konz. 
verd. Lsgg. von HC1, KC1, CaCl2, Ca(HC03)?, A1C13, Ca(OH)2, KOH u. NH,OH. Die 
Methode bestand darin, daB Quarz von einheitlicher, genau bekannter KorngróBe 
in  den sehr verd. Elektrolytlsgg. suspendiert u. iiber einer geniigend fein abgestuften 
Reihe gegen die Horizontale geneigter Glasflachen m it bekanntem Neigungswinkel 
zur Sedimentation gebracht wurde, wobei derjenige Neigungswinkel bestimmt wurde, 
bei dem die Quarzkórner eben abzugleiten beginnen. Dieser Grenzwinkel wurde ais 
„Abgleitwinkel" bezeichnet u. glcichzeitig ais MaB der elektr. Entladung angesehen. 
Die entladenden Wrkgg. der 3 Ionen Al ” , Ca" u. K ’ verhalten sich etwa wie 1000: 
10 :1 . Das einwertige H ’ w irkt kraftiger entladend ais das zweiwertige Ca". Naheres 
in  Dissertation R. R u g e r , Miinchen, Univ., 1924. (Kolloidchem. Beih. 25 [1927]. 
314—18.) W u r s t e r .

M. Storz, Ein fiu  fi von verdunnten Elelctrólyllosungen auf die Beweglichkeit sus- 
pendierlen Quarzes in  einem Quarzsandgeriist (Gerustdurchflief3ung und -durchioanderung), 
Vf. fiihrte seine Verss. im unm ittelbaren Zusammenhang m it Problemen der an- 
gewandten Bodenkunde, speziell der geolog. DurchflieBungen, durch. E r betrachtet 
ein Bodengeriist ais ein System einer sehr groBen Anzabl kleinster Abgleitflachen, 
dereń Neigungswinkel von 0—90° variieren, dessen Porenweite ais unabhangiger, die 
Beweglichkeit des Suspensionsąuarzes weit gehend beeinflussender Faktor auBerdem 
noch hereinspielt. Vf. verfolgte m it einem Gerustkórper aus tertiarem  Quarzsand 
m it einem m ittleren Korndurchmesser von 0,2 mm die Yorgange bei der „Durch- 
schlammung“  oder ,,Ausschlammung“ (suspendierter Stoff -f- Suspensionsfl. flieBt 
durch oder Suspensionsfl. ru h t in Beziehung auf das Bodengeriist, wobei sich nur 
der suspendierte Stoff unter dem EinfluB der Schwerkraft im von FI. erfiillten Poren- 
raum  fortbewegt) u. bei der „Sedim entation im Geriist“  (der suspendierte Stoff be- 
wegt sich fort, wahrend die Suspensionsfl. im Geriist ruht). Ais Suspension diente 
Quarzpndver (10 g im 1) m it einem Kornradius von 0,0025 mm. Yf. stellte quantita tiv  
die vom Quarzgeriist zuruckgehaltene Mengo Suspensionsąuarz in Abhangigkeit von 
der durehflieBendcn Suspensionsmcnge u. vom Elektrolytgeh. (HC1) des Suspensions- 
wassers fest, ebenso die Verteilung des vom Geriist zuriickgehaltenen Suspensions
ąuarzes auf die Geriisttiefe bei Durch- u. Ausschlammungen, u. zwar im homogenen 
u. heterogenen unbewegliehen u. im homogen-gemischten, teils beweglichen Geriist. 
Der zu diesen Vers.-Reihen benutzte App. wird ausfuhrlieh beschrieben. — E in weiterer 
Teil der Arbeit beschśiftigt sich m it der Bewegung von Quarzsuspensionen durch 
Capillaraufstieg u. der Verteilung des so aufgcstiegenen Suspensionsąuarzes im Geriist. 
Die capillare Bewegung beginnt bei einer KorngróBe von 2 mm u. erreicht ein Optimum 
boi einer m ittleren KorngróBe von 0,05—0,1 mm. Es ergab sich bei den Verss. eine 
mittlere Steighóhe von etwa 18 cm beim Aufstieg einer Suspension u. von 21 cm 
bcim Aufstieg einer ąuarzfreien Lsg. in einem Hohenbockaer Sandgeriist, dem in den 
Zylindern je 5 g Feinąuarz trocken beigemischt war. — Bei den Sedimentationsverss. 
zeigte sich ein sehr starker EinfluB von Elektrolyten im Geriistwasser: Bereits ein 
Geh. von 0,0006-n. HC1 hemmte die Sedimentation, so daB von dieser HCl-Konz. 
ab ,,FlieBkrafte“  zum Transport feiner Teilehen im Geriist erforderlich sind. Die 
Wasserdurehlassigkeit eines Geriistes nim m t m it fortsehreitender Durchschlammung 
infolge Verengerung der Grerustcapillaren durch die fortgesetzte Feinąuarzeinlagerung 
ab, u. zwar rascher, je gróBer der HCl-Geh. der durchgeschlammten Suspension ist.
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Der Elektrolytgeh. der Suspensionen is t also maBgebend fur das Zuriickbleiben u. 
fiir die Verteilung bewegungsfahiger Teilchen im Geriist u. fiir die Wasserdurclilassig- 
keit des Gcriistes. (Kolloidehem. Beih. 25 [1927], 319—53.) W u k s t e e .

H. Sallinger, Beeinflussung der Sedimentation von Quarzsuspensionen dureh geringe 
Elektrolytkonzentrationen. Vf. zeigt, daB die Elektrolytkonz., bei der die erste meBbare 
Sedimentationsbeeinflussung von Suspensionen auftritt, oft um ein Yielfaehes kleiner 
ais der Flockungsschwcllenwert ist. Zu den Verss. wurde eine Quarzpulverfraktion 
m it einem Kornradius von 1,5 u. 0,5 fi venvendet u. dereń Beeinflussung dureh ver- 
sehieden lionz. Lsgg. von A1C13, HC1, CaCl2, KC1, NaCl, Na2C03, Ca(OH)2 bestimmt. 
Aus den im einzelnen wiedergegebenen Vers.-Resultaten, besonders den Verss. m it 
AlClj u. Ca(OH)2 einerseits u. HC1 andererseits, is t zu schlieBen, daB der Floekungg- 
schwellenwćrt starlc adsorbierbarer Elektrolyte m it der Suspensionskonz. zunimmt, 
•wahrend jener von schwach adsorbierbaren Elektrolyten m it steigender Suspensions
konz. sinkt. Die Kurven von KC1, NaCl u. Na2C03 sind einander sehr ahnlich. Die 
seliwachere Wrkg. des Na+ gegeniiber dem K +-Ion zeigt sich bei allen Chloridkonzz. 
Na2C03 w irkt wegen der in den Lsgg. vorhandenen OH' deutlieh scliwaeher ais NaCl. 
(Kolloidehem. Beih. 25 [1927], 353—60.) W u r s t e r .

H. Sallinger, Adsorptionsmessungen an Quarz. Vf. bestimmte die Adsorption 
aus rcinen wss. Hydroxyd- u. Carbonallsgg. versehiedener Konz. dureh Quarzsuspensionen 
m it 10 u. 20 g Quarz in 50 eein u. einer Kórnung wie im vorst. Ref. besehrieben. Yon 
Lsgg. wurden untersueht Ca(OH)2, Sr (O II),,, Ba(OII)2, LiOH, NaOH, KOH, L i2C03, 
NajOOs, M gC03 u. N H j)H .  Den gefundenen Adsorptionswerten werden
die nach der verallgemeinerten BoEDECKERsehen Exponentenformel x — k-cn be- 
reehncten W erte gegeniibergestellt. Auffallend u. theoret. noeh nicht erklarbar ist, 
daB bei Ca(OH)2, Sr(OH), u. Ba(OH)2 die n . W erte proportional den reziproken 
Quadraten der Kationenradien r0 sind, wahrend bei den Alkalihydroxyden diese strenge 
Proportionalitat n icht besteht. (Kolloidehem. Beih. 25 [1927]. 360—78.) W u r s t e r .

H. Sallinger, Beitrag zur Theorie der Adsorption aus verdunnten Losungen. Auf 
Grund des Yers.-Materials seiner vorst. referierten Arbeit stellt Vf. theoret. tJber^ 
legungen uber die Adsorption aus verd. Lsgg., besonders iiber den EinfluB der Hydra- 
tation der adsorbierten Kationen an u. kommt zu dem Ergebnis, daB die W erte der 
Konstanten k0 der Adsorptionsgleichung innerhalb einer Gruppe gleichwertiger K a t
ionen dereń H ydratation anniihemd umgekehrt proportional ist. (Kolloidehem. 
Beih. 25 [1927]. 401—12.) _ W u r s t e r .

H. Sallinger, Abhangigkeit der Menge x eines adsorbierten Stoffes von der Menge m  
des adsorbierenden Mittels. Vf. stellt eine Naherungsgleiehung fiir die Abhangigkeit 
der Menge x  eines adsorbierten Stoffes von der Menge m  des adsorbierenden Mittels 
auf, die er an einer von G. C. SCHMIDT rnitgeteilten Vers.-Reihe iiber Adsorption 
von Kohle aus Rohrzucker u. von Jod  in  CHCl3 (vgl. Ztschr. physikal. Chem. 74 [1910]. 
698), an einer von F r e u n d l ic h  rnitgeteilten Yers.-Reihe iiber Adsorption von in  
W . gcl. CH3COOH an Blutkohle (vgl. F r e u n d l ic h , Capillarchemie, 2. A ufl. 1922,- 
S. 237, Tabelle 60) u. an Adsorptionsverss. von verd. wss. Ba(OH)2-Lsg. an  Quarz- 
pulver priift u. anniihernd bestatigen kann. Die Gleichung lau tet x — K -m - log d/d0, 
worin d =  v/0  =  v lm -0 1 ist u. da die Dicke der Adsorptionsschicht bedeutet, die fiir 
ein konstantes y /v  ais konstant angenommen wird. K  ist eine K onstantę u. Ox be- 
zeichnet die Oberfliiche von 1 g Adsorbens. Wenn d0 bekannt ist, kann m it Hilfe der 
aufgestellten Beziehung aus Adsorptionsverss. m it yariablem m  u. konstantem  y jv  
die spezif. Oberflache des Adsorbens berechnet werden nach Oi =  v/m -d0- \QxiK-m 
(Kolloidehem. Beih. 25 [1927]. 412—22.) W u r s t e r .

H. Sallinger, Berechnung der Hydrolysenkonslante von geldsiem Natriumcarbonat 
mit Hilfe von Adsorplionsmessungen an Qnarz/Na2C03 und Quarz/NaOH. Vf. zeigt 
an den Beispielen Quarz/Na2C 03 u. Quarz/NaOH, daB auf Grund yon Adsorptions- 
messungen die Hydrolysenkonstante von Salzen berechnet werden kann. (Kolloid- 
ehem. Beih. 25 [1927]. 423—24.) W u r s t e r .

H. Sallinger, Berechnung der elektrolytischen Dissozialionskonstanle des Ammoniaks 
aus Adsorptionsdaten (Quarz/Ammoniak und Quarz/KOH). (Ermittlung des N I I f iH -  
Gelmltes wafiriger Ammoniaklosungen.) Auf Grund der Vers.-Resultatc der Adsorption 
von NH4OH nach der oben referierten Arbeit des Vf. „Adsorptionsmessungen an 
Quarz“ berechnet Vf., daB in 0,00238-molaren Ammoniaklsgg. nur 8,0%> 0,00442-
molaren nur 7,2% des Gesamtammoniaks in  Form von wirklichem N H 4OH vorhanden 
sind. (Kolloidehem. Beih. 25 [1927]. 424—27.) W u r s t e r .
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G. Krauss, Neue Hypothese iibcr die Ursachen der Schichlenbildung iń  Suspensionen.
Diskontinuitaten der Fallgeschwindigkeit ais Veranlassung der Schichtenbldg. in 
verd. Suspensionen, wie sie von E h r e n b e r g  u . U n g e r e r  angenommen werden, 
scheinen dem Vf. auf Grund von an Quarzsuspensionen gewonnenen Vorstellungen 
wahrscbeinlicher ais sprunghafte Unterscliiede inncrhalb der TeilchengróBen, z. B. 
in naturlichen Boden. Der KorngroBenbereich u. die Suspensionskonz., die normaler- 
weise Scbiclitenbldg. ermóglichen, kónnen demnach fiir die in  vorst. Ref. des Vf. bc- 
nutzte bodenkundliche Sedimentationsanalyse m it der Pipettenmetliode nocli benutzt 
werden. (Kolloidchem. Beih. 25  [1927]. 378— 84.) W u r s t e r .

H. Sallinger, Theoretisclie Folgerungen aus den Abgleilwinkelmessungen. Vf. be-
rechnete aus den Ergebnissen der C. 1 9 2 8 .1 . 1269 refericrten Arbeit von G. K r a u s s  u . 
R . R u g e r  den Entladungsgrad des Quarzes, den Absolutwert des Quarzpotentials u . 
die Dicko der elektr. Doppelschicht aus den Abgleitverss. E r gibt aufierdem m athem at. 
Ableitungen zur Abliiingigkeit der elektr. Entladung von der W ertigkeit u. Konz. des 
wirksamen Ions. (Kolloidchem. Beih. 2 5  [1927]. 384—401.) W u r s t e r .

P. P. VOn Weimarn, Bemerkungen uber die Dispergationsfdhigkeiten von konzen- 
trierten uusserigen Lósungen von L iS C N  und L iJ .  Eine erneute Unters. der Disper- 
gationsfahigkeit von L iJ  u. L iSC N  gegeniiber natiirlicher Seide (vgl. C. 1 9 2 7 . I. 249) 
ergab, daB D lisc n  <  D u j  gilt, wenn die LiSCN-Lsgg. bei Tempp. iiber 150° her- 
gestellt wurden, i)L iS C N >  D lu  dagegen, wenn diese unter vermindertem Druck 
unter 110° konz. werden. Bei Zimmertemp. hergestellte gesatt. Lsgg. von Ca{SCN)2 
losen bei gewohnlicher Temp. keinc Seide. (Kolloid-Ztsclir. 4 4 . 39.) W u r s t e r .

P. P. von Weimarn, Die Bedeutung der Einwirkungszeit des Lósungsmittels bei 
der sponlanen lcolloiden Auflósung. Die Erscheinung, daB manche Stoffe, z. B. Seide 
in LiSCN odcr M anganrhodanid, sich nach liingerer Beriihrung m it dem Lćisungsm. 
bei Tempp., bei denen an u. fiir sich keine Auflósung erfolgt, viel rascher u. bei niedrigeren 
Tempp. lósen ais n icht derartig vorbchandelte Stoffe, wird an einigen Beispielen 
(Cellulose, Fibroin, CrCl3, MgS04-H 20) beschrieben u. m it einem freiwilligen primaren 
Dispersionsvorgang erkliirt, der unter Umstanden langere Zeit in Anspruch nimmt. 
(Kolloid-Ztschr. 4 4 . 39— 40.) W u r s t e r .

S. S. Bhatnagar, Dina Nath Goyle und Mata Prasad, Ober die blaue Farbę 
der Kupfer-Ammoniumkompleze. Durch Verglcich der physikal. Eigg. (Absorptions- 
spektra, Kataphorese, Dialyse, Elektrolytflockung) der Kupferammoniakverbb. u. 
einer kolbiden Cu(OH)o-Lsg., die durch Elektrolyse von KC1 m it 1,5% Gelatine unter 
Verwendung von Cu-Kathoden dargestellt wurde, zeigen Yff., daB die Earbe u. Eigg. 
der ammoniakal. Cu-Salzlsgg. auf kolloidgel. Cu(OH)2 zuriickzufiihren ist. Die blaue 
Farbę lconnte durch die Aufnabme der Absorptionsspektren auf Cu(OH)2 zuriickgefuhrt 
werden, dessen Existenz aufierdem noch durch dialyt. u. kataphoret. Verss. erwiesen 
wurde. (Kolloid-Ztschr. 44 . 79— 82. Lahore [Indien], Punjab-Univ.) W u r s t e r .

Nadine v. Weimarn, Ver su che zur Hersłellung leiclit repreduzierbarer Goldsóle von 
rein roler Farbę m it wdsscrigen Ausziigen aus Blumen. Vf. stellte rote Au-Sole von 
hohem Dispersitiitsgrad her aus 0 ,l° /o ig . AuCl3-Lsg. u. 5 cem heifiem wss. E x trak t von 
Blulenblditern (Bohnen, Nelke, Azalie, Piionie, Rose, Chrysanthemum) ais Red.-Mittel. 
(Kolloid-Ztschr. 4 4 . 41— 42. Kobe [Japan].) W u r s t e r .

E. Iwase, Die Ilerstellung roter Goldsole unter Verwendung von Auszugen aus frisclien 
Bldltern und Pflansen ais Reduktionsmiitel. U nter Leitung von p , P . von Weimarn. 
Vf. stellte rote Au-Sole aus 0 ,l% ig . AuCl3-Lsg. u. lOccm lieiBemwss. Pflanzenextrakt 
(B lattern bzw. Nadeln von Kirscbe, Kiefer, Ahorn, Bambus, Kamelie) ais Red.-M ittel 
dar, wobei die Verss. m it Kam elienblattern die meist leuchtenden Sole ergaben. 
(Kolloid-Ztschr. 4 4 . 42—44. Osaka, Techn. Forschungsinst.) WURSTER.

A. Fodor und Rassa Riwlin, Die Abhangigkeit der Koagulationsgeschyńndigkeit 
non der Konzentration des Sols und, des Koagulators bei Eisenhydroxyd- und Schioefel- 
solen. Bei der Unters. des Koagulationsprozesses der Sole des Fe(OIl)3 u. S  wurden 
die Konzz. des Sols u. des Koagulators (KC1) variiert. Ais MaB fur die Koagulations- 
geschwindigkeit wurde der Triibungsgrad m it einem Extinktiom eter nach Mo ll  
bestimmt. Das Fe(0H )3-Sol wurde aus FeCl3-Lsg. m it 0,147% Fe hergestellt u. in
2-, 4-, 8- u. 16-faeher Verdiinnung verwendet, daB <S-Sol wurde nach T h e  S v e d b e r g  
dargestellt u. das 0,42%ig. Sol wie oben verdunnt. Die Koagulationskurven wurden 
aufgenommen u. der erste ansteigende Teil der K urven bis zur Maximaltriibung aus- 
gewertet. Danach laBt sich fur jede Solkonz. eine bestimmte Konz. des Koagulators
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finden, die eine Koagulation von bestimmter Anfangsgeschwindigkeit herrorruft. 
Die so erhaltenen Koagulations-Anfangsgeschwindigkeitskurven sind fiir jedes Sol 
eharakterist. u. z. B. beim Fe(OH)3- u. S-Sol ganz verschieden. (Kolloid-Ztschr. 44. 
69—76. Jerusalem, Univ.) W u e s t e e .

Br. Jirgensons, Die Koagulation des Hiimoglobins in  Gegenwart von Alkoholen.
III. U nter Leitung von A. Janek. (II. vgl. C. 1927- II. 551.) Naeh der friiher be- 
sehriebenen Versuchsmetliode wurde der sensibilisierende EinfluB von Athylenglykol 
u. der stabilisierende EinfluB von Glycerin bei der Koagulation von Hamoglobin m it 
KC1 u. MgCI, festgestellt. Zur Erklarung des Einflusses verschiedener Alkohole (vgl. 
M itt. I u. II) wurde die Viscositat von W.-A.-Gemischen in Ggw. von KC1 u. MgCl2 
u. Gemisclien aus koagulierendem Hamoglobin -f- A. gemessen; auBerdem wurde 
durch Peptisationsverss. festgestellt, daB in einem Gemisch von viel C3H7OH u. hoher 
MgCI2-Konz. Hamoglobin sich leichter lóst ais in Ggw. von wenig MgCl2 u. C3H 7OH. 
Daraus zieht Vf. den SchluB, daB die stabilisierende Wrkg. der Alkohole ihren Grund 
in  der peptisierenden Wrkg. der Salze hat, die ihrerseits wieder in  Ggw. von solchen 
Alkoholen zustande kommt, die die Viscositat des Mediums stark  erhóhen u. die DE. 
desselben sta rk  vermindern. (Kolloid-Ztschr. 4 4 . 76—79. Riga, Univ.) W u e s t e e .

R. Haller, J. Hackl und M. Frankfurt, Weitere Beitrage zur Kennlnis der biigel- 
unechten Farbstoffe. III. (II. vgl. C. 1927. II. 2161.) Vff. verwendeten die von 
F u e t h , K e l l e e  u. G ic k lh o e n  angegebene Methode (vgl. C. 1926. I. 443. 1927.
I . 41) zur Best. des elektr. Ladungssinns von Farbstoffteilchen in  wss. Lsgg., um  die 
Polydispersitat biigelunechter Earbstoffe auf der Easer d irekt nachzuweisen. Das 
Verf. berulit darauf, daB 2 eingetauehte Halbelektroden von den yerschiedenfarbig 
dispersen Phasen des Farbstoffs verschieden angefarbt werden. Die Verss. wurden 
durehgefiihrt m it Kongorot, Diaminblau 3R, Bordeaux extra, Benzazurin G u. 5G, 
Benzobraun R  C, Brillantbenzoviolett 2R, Brillantbenzoeclitviolett 2R L  m it Elektrolyt- 
zusatzen zum Umladen der hoher dispersen Phase, wie NaCl, NaC2H 30 2, NH^Cl u. 
MgS04 in  1/J0-n. Lsgg. Bei Kongorot t r a t  beim Zusatz von NaCl ein Ubergang zur 
grobdispersen Phase u. schlieBlich eine blaue Fallung ein; m it NaC2H 30 2 fand derselbe 
Vorgang weniger intensiy s ta tt, wahrend MgS04 eine blaue anod. u. eine rote kathod. 
Anfarbung ergab. Bei den iibrigen Farbstoffen wurden ahnliehe Resultate gefunden. 
(Kolloid-Ztschr. 44 . 83—84. GroBenhain, Druckfabrik Gebr. Jentsch A.-G.). WUEST.

Joseph Obrist, Vber Erscheinungen bei der Plastizierung und daraus sich ergebende 
Richtlinien fiir  die Technologie der 'plastischen Stoffe. Vf. g ibt zusammenfassend einen 
Uberblick iiber das Verh. kolloid-plast. Massen u. iiber die Vorgange beim Plastizierungs- 
prozeB unter besonderer Berucksiehtigung eigener Arbeiten (vgl. C. 1927. II. 229. 
1136. 2161). Besonders auf die Bedeutung des bckannten Strómungseffektes wird 
hingewiesen. (Rev. gen. Colloides 5 [1927]. 649—57. Berlin, Techn. Hochsch.) WDEST.

N. K. Adam, W. A. Berry und H. A. Turner, Die Struktur von ObcrfldcJi-cnfilm.cn.
10. Mitt. Phenole und Monoglyceride. (9. vgl. C. 1926. II. 2399.) Vff. nehmen die 
Kompressionskurven fiir p-Dodecylphenol, p-Nmylphenol, a-Mononiyristin u. a-Mono- 
palmitin. F iir die Kompression 0 ergeben sich fiir die ,,fl. gedehnten ' 1 Filme Quer- 
schnitte von 39 A2 fiir die Phenole u. von 70 A2 fiir die Monoglyceride. D a die Hypo- 
these der schneckenfórmig aufgerollten K etten  W erte in  der Nake von 48 A2 verlangt, 
is t diese Hypothese fal len zu lass en. Es werden die Móglichkeiten geneigter Ketten- 
anordnim gen d isk utiert, es kann aber keine E ntseheidung zugunsten  einer der zahl- 
reiehen moglichen Anordmnigen getroffen werden. Eine Zusammenstellung der 
Expansionswarmen von yerschiedenen Endsubstitutionsprodd. der K ette C1(iH 33 wcist 
darauf hin, daB im Gegensatz zur LANGMUlEschen Theorie die Endgruppen zur Ko- 
hasion gedehnter Filme beitragen. Die Monoglyceride bilden ,,kondensierte“  Filme 
m it eng gepackten Endgruppen, bei Kompression t r i t t  keine wesentliche Umgruppierung 
auf, der Querschnitt bei der Kompression 0 betragt 26,3 A2. Mu l l e e s  Annahme 
geneigter K etten  (C. 1927. II. 780) steht in keinem Widerspruch zur Theorie der eng 
gepackten Endgruppen. Der ,,kondensierte“ F ilm  des Dodecylphenols zeigt elast. 
Kompressionsnachwirkungen. (Proceed. Roy. Soc., London, Serie A . 117. 532 bis 
541.) L e s z y n s k i .

Jean J . Trillat, Modeme Anschauungen iiber die Reibung. (Vgl. C. 1927- U- 1641.) 
Die Bedeutung der Oberflachenspannung, der Adhasion u. der molekularen Orien- 
tierung fiir die Erkenntnis des Schmiervorganges werden besprochen. (Metall-Wirt- 
schaft 7. 101—08. Paris, Lab. DE B r o g l ie .) KEUGEE.
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A. March, Zur Thermodynamik disperser Systeme. Vf. untersucht, welcho von 
den K raften, die der Grenzflachenspannung im dispersen System entgegenwirken, 
fiir die S tabilitat kolloider Lsgg. maCgebend sind. Durch eine Berechnung auf Grund 
der Theorie von E in s t e in  u. S m o lu ch o w sk i w ird gezeigt, daB die Warmebewegung 
nur solche Systeme stabil zu erhalten vermag, in denen die disperse Phase bis oder nahe 
bis an die Moll. aufgeteilt ist, also entweder echte Lsgg. oder solche, die zwischen diesen 
u. den hochstdisperscn Kolloiden vom Teilchenradius 10~7 cm liegen. Eine Yerkleine- 
rung des Dispersitatsgrades einer Lsg. m it wachsender Konz. laBt sich bei konz. Lsgg. 
von Rohrzueker, A12(S04)3 u. Farbstoffen beobachten; Temp.-Erhóhung h a t umgekehrte 
Wrkg. Der EinfluB der elektr. Ladung der Teilchen geniigt nicht, um die Bestandigkeit 
des dispersen Systems zu erklaren, z. B. waren bei wss. Olemulsion 0,72 V notig, um das 
ZusammenflieBen der Teilchen zu yerhindern, wahrend das tatsachliche Potential
0,03 V betragt. Es bleibt zur Erklarung nur die Tatsache, daB zur Herst. einer stabilen 
Emulsion die Ggw. eines dritten  Stoffes (Emulgator) in geringer Menge erforderlieh ist, 
der anscheinend an der Oberflache der emulgierten Teilchen adsorbiert wird u. dort 
eine schiitzende Hiille yon hoher ZerreiBfestigkeit bildet, wie schon friiher verm utet 
wurde. Charakterist. ist auch, daB bei der Koagulation keine Verschmelzung, sondem 
nur eine Aneinanderlagerung der Teilchen ohne unm ittelbare Beriihrung zustande 
kommt, was auf dieselbe Ursache zuriickgefiihrt wird. (Ann. Physik [4] 84 [1927]. 
605—23. Innsbruck, Inst. f. theoret. Phys.) R . K. Mu l l e r .

Richard Bradfield, Eine wohlfeile Zelle fiir  die Reimgung von Kolloiden durch 
Elektrodialyse. Vf. beschreibt eine billige, aus einem alten, in  3 Teile zerlegten Batterie- 
gehause leicht anfertigbare Zoile fur die Reinigung von Kolloiden durch Elektrodialyse 
(schemat. Zeichnung), in  dereń mittlerem Teil die zu dialysierende El. zwischen 2 Perga- 
mentpapiermembranen, in dereń auBeren Teilen die K athode (Ni- oder Cu-Gaze) u. 
Anodę (Pt-, Au-, vergoldete Gaze oder C) sich befinden. Die Elektrodialyse kann konti- 
nuierlieh oder m it Unterbrechungen erfolgen, vorteilhaft bei einer Strom starke <  1 Amp. 
u. einer Spannung von 100—220 Volt. Bei einer m it dieser Zelle durchgefiihrten Dialyse 
von in bezug auf K, n . Lsgg. von KC1, K 2S04 u. K H 2P 0 4 (Vol. 500 ccm) bei 100 V 
konnte durch Abhebern des Anolyten u. K atholyten nach je 10 Min. u. T itration m it 
n-Saure oder Lauge die groBere Geschwindigkeit der Entfernung des K ations u. eine 
Reihcnfolge der Geschwindigkeit der Dialyse des Anions C l>  S 04>- H 2P 0 4 festgestellt 
werden (Kurve). (Ind. engin. Chem. 20. 79—80. Columbia [Mo.], Univ.) H e r z o g .

D. Alexejew und V. Matalski, Uber die B iffusion der GasgemiscJie in  den Mem- 
branen. (Vgl. A l e x e j e w  u . POLOUKAROO, Buli. Inst. Reeherehes Biol. Univ. Perm.
2. 165 [1923].) Vff. untersuchen die Diffusion von CO,, 0 2, C„U2 u. N v  C02 +  C2H 2 
bzw. 0 2, N2, C2H 2 +  L u ft durch Kautschukmembran u. yon L uft durch Cellulose- 
membranen. Die Diffusionsgeschwindigkeiten von N2, 0 2, C2H 2 u. C02 stehen im 
Verhaltnis 1 :2 ,2 9 :9 ,8 5 :1 3 ,7 . Die Diffusionsgeschwindigkeit eines Gasgemisches ist 
gleich der Summę der Diffusionsgeschwindigkeiten der Komponenten. Eine trockene 
Cellulosemembran is t fiir L uft n icht durchlassig. (Journ. Chim. physique 24 [1927]. 
737—41. Perm, Uniy.) K r u g e r .

S. Mokruschin, Uber die Diffusion von Methylenblau in  Gelatinegallerlen. 
Vf. priifte die von R. A u ERBACH (vgl. C. 1925. I. 991) durchgefiihrte Unters. der 
Diffusion von Methylenblau in  Oelatinegallerten eingehend in  langeren Zeitabschnitten 
nach der dort angegebenen Vers.-Methodik. Es wurden Gelatinegallerten von 2,5, 
5. u. 10% u. Methylenblaulsgg. von V. u. Vl8%0 untersucht u. dabei die iiblichen 
Adsorptionserseheinungen von Methylenblau auf der Grenzflache Gelatine-Lsg. beob- 
achtet. AuBerdem beobachteto Vf. an der Flacho noch eine Entfarbung der Methylcn- 
blaulsg., die erst etwa 100 Stdn. nach Beginn der Diffusion anfangt u. dann weiter 
fortschreitet. Vf. erk lart diese Erscheinung in  tlbereinstimmung m it der W o. OST- 
WALDschen Ansicht iiber die Entstehung der LlESEGANGschen Ringe ais t)ber- 
lagerung zweier Diffusionsstrome, namlich des Methylenblaus u. der hochdispersen 
Teilchen der Gelatine, die m it dem Methylenblau reagieren u. dieses entfarben. (Kolloid- 
Ztschr. 44. 32—38. Ural, Polytechn. Inst.) WuRSTER.

M. N. Chakravarti und N. R. Dhar, Studien zur Adsorption und Uliramikroskopie 
an Bariumsulfat. Um zu entscheiden, ob definierte Beziehungen zwischen adsorbierter 
Menge u. Oberflache des Adsorbens bestehen, fiihrten Vff. Adsorptionsverss. m it fein- 
verteiltem Ba£Ot , hergestellt aus BaCl2 u. K 2S 04, durch. Die TeilchengróBe der B aS04- 
Teilchen •wurde bestimmt, indem ihre Fallgeschwindigkeit in  einer FI. von bestimmter
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Viscositat (z. B. W. u. Glycerin) gemessen u. nach der STOKESsehen Formel die Ober- 
flaclio daraus berechnet wurde. Die m it dem blo!3en Auge beobachteten Teilchen 
lieBen sich bis zu einem Radius von 2,5 • 10-3 cm messen. Die bei der Fallung entstelien- 
den kleineren Teilchen wurden m it dem Ultramikroskop gemessen; durch Ausziihlung 
nach diesem Verf. wurden dieselben W erte wie nach der Fallgeschwindigkeitsmethode 
erhnlten. Aus den Farberscheinungen der Teilchen im Ultramikroskop (Beugung) 
konnten ebenfalls iibereinstimmende Schliisse auf die TeilchcngróBe gezogen werden.
—  Beim Vermischen von BaCl2 u. K 2SO., entstelien kleinere B aS04-Teilchen ais bei der 
Verwendung von Ba(OH), u. H 2S04 in gleicher Konz. Bei Adsorptionsverss. m it ver- 
schiedenen Elektrolytlsgg. (K2Cr04, KM n04, K B r0 3) wurde gefunden, daB die Ad- 
sorptionserscheinungen nioht allein von der Oberflache der adsorbierenden Teilchen, 
sondern auch von der N atur der Lsg. beeinfluBt werden. Denn die BaSO.,-Teilchen 
aus BaCl2 u. K 2S04 habcn eine um 30% groBere Oberflache, aber eine um 100% ver- 
mehrte Adsorptionsfahigkeit. Die gefundenen Adsorptionswerte stiitzen die L a n g m u ir - 
sehe Annahme einer monomolekularen Adsorptionsschicht. Der Wassergehalt der 
B aS04-Teilclicn u. ihre Adsorptionsfahigkeit gehen einander parallel. B aS04 aus BaCl2 
u. K 2S 04 entliiilt 2,82, das andere nur 1,83% W. (Kolloid-Ztschr. 44. 63— 68. AllahabacI 
[Indien], Univ.) W u r s t e r .

P. Pawlow, Adsorption und Quellung der Cellulose in  Natriumhydrozydlosungen. 
U nter experimenteller Mitwirkung von W. Toubakajew. Anwendung der vom 
Vf. ausgearbeiteten Methode der Bercchnung der wahren Adsorption aus den Daten 
der scheinbaren Adsorption u. der Quellung des Adsorbens (vgl. C. 1 9 2 7 .1. 41) auf die 
Aufnahme von Alkalien durch Cellulose. Vf. untersuchte neben dem Studium der 
Quellung u. der Adsorption den EinfluB des Fl.-Vol. u. der Cellulosemasse auf die 
Adsorptionsisotherme. Die m it KOH u. NaOH an Filtrierpapier ausgefiihrten Verss. 
ergaben folgendes: Die durch l g  Cellulose adsorbierte NaOH-Menge is t von dem 
Vol. des Adsorptionsbades u. von der Adsorptionsmasse unabhangig; die Quellungs- 
isotherme h a t ein Maximum u. ein Minimum. Die Isotherme der wahren Adsorption 
h a t einen anderen Verlauf ais die der scheinbaren; die erstere zeigt im Quellungs- 
maximum die Aufnahme von 1 Mol. NaOH pro 1 Mol. Cellulose, wahrend die Kurve 
der scheinbaren Adsorption nach ViEWEG (C. 1907. I I .  1780) nicht zur Erm ittlung 
chem. Verbb. von Cellulose u. NaOH diepen kann. Aus der Isotherme der wahren 
Adsorption schlieBt Vf. auf die Existenz von CcH 0O5Na, C6H 80 6Na2, C6H 70 6Na3 u. 
C8H 0O6Na4 im elektrolyt. dissoziierten Zustand. — Die chem. Rk. zwischen Celluloso 
u. NaOH verlauft an der Oberflache von Ultram ikrokrystallen der festen Phase, wobei 
die akt. M. der Moll. an der Oberflache der unl. Phase eine variable GróBe ist. Vf. 
entwickelt eine thermodjmam. Theorie des oberflaclilichen chem. Gleichgewichts fiir 
Rkk. der Yereinigung, Hydrolyse u. Wechselzers. von Systemen m it variabler akt. 
M. der festen Phase u. schlagt eine Quellungstheorie disperser Systeme vor im Zu- 
sammenhang m it der elektr. Doppelschiclit an der Oberflache von Micellen oder Kórnern, 
die den EinfluB des Quellmittelvol. auf die QuellungsgroBe in  Beziehung setzt. Vf. 
diskutiert in  einer langeren Anmerkung noch die Befunde einer Arbeit von v. N e u e n - 
STEIN iiber dasselbe Gebiet (vgl. C. 192 7 .1. 2045). (Kolloid-Ztschr. 44. 44—63.) W uRST.

Frederick G. Keyes, Die Sutherlandsche Viscosilatskonstante und ihre Beziehung 
zur ?nolekularen Polarisation. Die Giiltigkeit der SuTHERLANDschen Viscositats- 
formel V = D  ]/?'/(1 +  C /T ), wo D  u. C K onstanten sind, u. die der Beziehung von 
C zur D E B Y E schen  Molekularpolarisation P0 C =  1,4184-10-9 P0 z2/d s, worin r  
das elektr. Tragheitsmoment des Mol. u. d der Molekulardurchmesser ist, werden 
besprochen. (Ztschr. physikal. Chem. 130 [1927]. 709—14. Cambridge [Mass.], In st. 
of Technol.) E . JOSEPHY. .

Markus Reiner und Rassa Riwlin, Zur Hydrodynamik von Systemen verander- 
licher Viscositat. I I . M itt. Die Sirómung in der Capillare. (I. vgl. C. 1927. I I .  2654.) 
Ableitung einer Formel fiir die WiderstandsgróBe eines Sols im Capillarviscosimcter, 
wie sie in  der I. M itt. fiir den CoUETTE-App. abgeleitet wurde. (Kolloid-Ztschr. 44.
9— 10.) W u r s t e r .

R. Christie Smith, Der Viscositatsfaktor bei der Emulsionsbildung. (Vgl. C. 1927-
I I . 1875.) N ach einleitenden Bemerkungen iiber die Unterscheidung zwischen innerer 
u. Oberflachenviscositat (Literaturangaben) wird die Methode der schwingenden 
P latte  m it Messung des Dampfungsdekrements ais MaB der Viscositat auf die Messung 
der Yiscositat der Grenzschicht von W. u. Bzl. bzw. Toluol, Xylol, fi. Paraffin, Petrol-
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iither u. CC)., angewandt, bei Zugabe yerschiedener Emulgierungsmittel (Tabelle). 
(Philos. Magazine [7] 4  [1927]. 820— 26. Glasgow, Univ.) K y r o p o u l o s .

Robert Kremann, Richard Springer und Hubert Roth, Ver su che iiber eine Art 
hydraulischer oder turbulenter Beibung binarer Fliissigkeitsgemische und ikrę Yerwendung 
zur Konstitutionserforschung derselbcn. Vff. untersuchen den EinfluB eines auBeren 
Kraftfeldes auf die Valenzbetatigung der Komponenten binarer Gemisehe durch 
Messung der inneren Reibung der binaren Gemisehe. Positiver Verlauf der Kurven 
der inneren Reibung deutet auf die Bldg. von Verbb., stark  negatiyer Verlauf deutet 
auf den Zerfall assoziierter Komplexe. Vff. haben zu dieser Unters. einen App., ein 
einseitig offenes GefaB, konstruiert, bei dem es sich beim AusflieBen von FIL nicht 
um die PoiSEU lLLEsche Reibung ,sondern um eine A rt hydraul. Stromung liandelt. 
Die fiir die Systeme Aceton-Ghlf. bei 0°, Anilin-Plienol bei 33,0°, Anilin-Nitrobenzol 
bei 0° u. A.-Benzaldehyd bei 25° erhaltenen K urven der hydraul. Reibung entsprechen 
im  Charakter ganz den K urven der PoiSEU lLLEschen Reibung fiir diese Systeme, 
doch scheint der Kurvenverlauf bei der hydraul. Stromung im Vergleich zur 
PoiSEU lLLEschen Reibung naeh der Seite der positiven Abweiehung hin yersehoben. 
Jedenfalls lassen auch diese K urven einen SchluB auf die Existenz von  Verbb. in 
binaren Fl.-Gemischen zu. (Ztschr. physikal. Chem. 130 [1927]. 415— 21.) E. Jos.

Felix M. Exner, Ober die Aufstiegsgeschwindigkeit von Luftblasen im  Wasser. 
Verss. iiber die Steiggeschwindigkeit von Luftblasen bis zu einer Steighóhe von 30 m 
ergeben, daB die Gesehwindigkeit von der Hohe unabhiingig u. etwa der Wurzel aus 
dem Radius der Blase proportional ist. U nter Voraussetzung der konstanten Steig
geschwindigkeit laBt sich m it Hilfe der Energiesatzes eine Formel ableiten, die die 
gefundene Abhangigkeit der Gesehwindigkeit yon der BlasengroBe liefert. (Physikal. 
Ztschr. 28 [1927]. 825—29.) Cr e m e r .

Erieh Huckel, Adsorption und Kapillarkondensation. Theorien d. Adsorption u. Kapillar- 
kondensation von Gasen u. Diimpfen an festen Oberflachen u. in porósen Korpcrn. 
Leipzig: Akademische Verlagsgescllschaft 1928. (VII, 308 S.) 8°. = Kolloidforschung 
in Einzeldarstcllgn. Bd. 7. M. 18.— ; geb. M. 20.— .

B. Anorganische Chemie.
Heinrich Menzel, Zur Kenntnis der Borsauren und borsauren Alkalisalze. I I I . Die 

Alkalimono- und -polyborate in  Jestem Zustand. (II. vgl. C. 1927. I I . 1550.) Die in 
der L itera tur bescliriebenen Alkalimono- u. -polyborate werden zum Teil neuerlich 
system at. bzgl. Herst.-Weise, Bestandigkeit, Lóslichkeit usw. durchforscht. Bei 
Benutzung der iiblichen Zahlenbezeichnung (z. B. K 1_5_8 fiir Iv20 -5  B20 3- 8 H 20) 
werden besehrieben: Von Li-Salzen  ais das stabilste Li1_1_1[l, 2 Moll. von 16 sind ais 
Konst.-W asser fester gebunden, die Loslichkeitstabelle wird gegeben. — Na-Sałze: 
Monoborat N a j^ ^ ,  B iborat Na]_2_10, das entsprechende Pentahydrat N aj_s_s, das 
in  Lsg. zwischen 65 u. 70° stabil ist, Pentaborat N a1_5_10, es werden die Analysen, 
die Entwiisserungskuryen, wobei die Frage naeh der Bindungsverschiodenheit der 
Wassermoll. moglichst durch Rontgenogramme naeh D e b y e - S c h e r r e r  geklart 
wird, sowie beim Biborat die Loslichkeitstabelle angefiihrt. — K -Salze: Monoborat 
K ]_i_3 (oder K]__j_2,5 ?), B iborat K]_2_8, Pentaborat K ]_5_8 u. das AuGERsche K 2_5_5, 
das nur zwischen 115—120° bestandig ist, auch hier w ird besonders der Entwasserungs- 
yerlauf untersucht. — Das Ammonbiborat, (NH4)1_2_4, u. Pentaborat, (NH4)1_5_8. 
wurden hergestellt, wegen der N H 3-Verluste konnte kein isothermer Troeknungsvers. 
gemaclit werden. Alle Bemiihungen, ein Monoborat durch kraftige N H 3-Einw. zu 
erhalten, scheiterten, doch konnte in  einem — auf NH 3 berechneten — Biborat 
(NH3)2_2_j ein Mol. W. durch 1 Mol. NH 3 ersetzt werden. Zur Erklarung der Konst. 
der Borate wurdo unter Zugrundelegung der Theorien von H e r m a n s  (C. 1925.1. 1574) 
bzgl. der koordinativen Vierzahligkeit des B-Atoms Formeln fur die beschriebenen 
Salze aufgestellt, die die ungleiche Stellung einzelner W.-Moll. erklaren sollen. (Ztschr. 
anorgan. allg. Chem. 166 [1927], 63— 98. Dresden, Techn. Hochsch.) B e r l it z e r .

Heinrich Menzel, Zur Kenntnis der Borsauren und borsauren Alkalisalze. IV. Die 
Alkaliperborate in  festem Zustand. Zum Teil nachVerss. yon J .  Meckwitzu. W. Kretzsch- 
mar. (III. vgl. vorst. Ref.) Gegen die bisherige Unterscheidung der aus wss. Leg. 
gewonnenen Perborate in  „eehte“ u. ,,Pseudo“ -Persalze wie gegen das hierzu benutzte 
K ritcrium , die RlESENFELDsche Rk. der festen Salze gegen KJ-Lsg., werden Be-
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denken erhoben. Ais neuo Verb. wurde ein Liihiumperborat dargestellt von der Zus. 
L iB 0 2-H 20 2-H 20  bzw. L iB 03-2 H 20 , aus Li-Monoborat-8-H ydrat u. Perbydrol auf 
dem Wege der Alkoholfallung, ais L iB 02-H 20 2 bzw. L iB 03-H20  aus rein wss. Lsg. 
Das erstgenannte H ydra t laBt sich ohne Verlust an akt. Sauerstoff in  die wasseriirmere 
Form  iiberfiihren, z. B. durch Trocknung bei 50° oder iiber Trockenm itteln; beide 
verhalten sich K J  gegeniiber wie beim Erhitzen im Vakuum (Bldg. eines labilen, m it 
W. 0 2 abspaltenden Itórpers) im Prinzip sehr ahnlich wie das bekannte Na-Perborat 
naeh F o e r s t e r  (C. 1921. I I I .  594) u. G e ig e n m u l le r  (Diss. Dresden 1920). An 
einer Reihe von Rontgenogrammen naeh D e b y e - S c h e r r e r  konnte die konstitutive 
Anderung von Li- u. Na-Perborat wahrend der therm . Entwasserung u. Umsetzung 
zu Monoborat verfolgt werden. — Von Kaliumperborat ein sogenanntes „eclites" u. 
ein ,,Pseudo“ -Persalz zu isolieren, gelang tro tz vielseitigstcr Darst.-Verss. nieht, viel- 
mehr reagierten die ohne Verlust an Peroxyd-Sauerstoff bis zu KBOa-1%  H„0 troek- 
nungsfahigen P raparate bei der RlESENFELD-Probe stets in  doppelter Richtung u. 
zeigten bei der Vakuumerliitzung keinerlei grundsiitzliche Verschiedenheiten gegeniiber 
Li- u. N a-Perborat. —  Ammordumperborai laBt sich ohne N H 3- u. 0 2-EinbuBe nicht iiber 
die Zus. NH 4B 0 3 • V" H 20  hinaus entwiissern; seine starkę J-Abscheidung aus K J- 
Lsg. diirfte m it seiner guten Loslichkeit u. der geringen entfarbenden Einw. hydrolyt. 
abgespalteńen Ammoniaks auf freies J  im Zusammenhang stehen, ohne daB Ammon- 
perborat wesentlich anders ais die Alkaliperborate konstituiert zu sein braucht. Im  
Vakuum erhitzt, erleidet Ammonperborat heftige Zers.: Den Zerfall in NH3, 0 2 u. 
Ammoniumpolyborat begleitet eine teilweise innere Oxydation zu Am m onnitrat u. 
freiem N2, aus dereń Umfang Vermutungen iiber den Rk.-Verlauf angestellt werden.

Beim Vers., die Konst. der Perborate u. ihrer therm . Zcrs.-Prodd. auf den von 
HERMANS (C. 1925. I. 1574) geschaffenen Grundlagen zu formulieren, wurde von 
einer Trennung in „echte“  u. ,,Pseudo“ -Borate ganz abgesehen u. den graduellen Ver- 
schiedenheiten bei der IliESENFELD-Probe nur in  zweiter Linie Beachtung geschenkt. 
Hingegen wurde der in starkeren Perboratlsgg. erkannten Zweibasischkeit der Per- 
borationen u. dem (auf die Bruttoformel MeB03 sich bezielienden) eharakterist. u. 
ohne tiefgreifende Veriinderung des Persalzes n ieht entfernbaren Geh. von 1 Mol. 
oder 1/2 Mol. W. Rcchnung getragen u. eine gewisse Analogie zwisehen den Perboraten 
u. den Tctraboraten zum Ausdruck gebraeht. Es w ird diesen Perboraten das Anion 
einer zweibas., zwei yierzahlige Boratome fiihrenden komplexen Siiure zugrunde- 
gelegt. Die Salze werden aufgefaBt ais: I  Me2(B20 G-2 H 20), wo Me =  Li oder Na, 
bzw. I I  Me2(B20 e-H 20), wenn Me =  K  oder NH4 ist, u. in  Anlehnung an die S truktur- 
formel des Borax (Na2B40 7 u. Na2B40 7-H 20) weidenf ormuliert:

h o o > b <°> b < o o h  
HO ^ 0 ^  OH

Me, bzw. I I
HOO—B —O—B — OOH

Ji !1
O o

Me,

(Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 167. 193—229. Dresden, Teclin. Hochscli.) B l o c h .
Ed. Chauvenet und E. Duchemin, Vber die Reinigung von Beryllium oxyd. Die 

Reinigung gestaltet sich sehr einfach, wenn das durch F e ,0 3, A120 3 u. CaO verun- 
reinigte BeO im Quarzrohr bei 450° m it Phosgen behandelt wird. F e u. Al werden in 
Chloride verwandelt, welche bei dieser Temp. fliiehtig sind, wahrend das BeO kaum 
angegriffen wird. Von dem gebildeten CaCl2 kann es durch Auslaugen getrennt werden, 
wobei auch das etwa gebildete BeCl2 in Lsg. geht. Man erlialt so d irekt 80 bis 85° 
des BeO sofort rein. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 716— 17.) E n s z l i n .

E. Cattelain, Keltium oder H afnium l Kurze Monographie eines neuen einfachen 
Korpers: das Element der Ordnyngszahl 72. Mit Literaturzusammenstellung. (Journ. 
Pharm ac. Chim. [8] 6 [1927], 515—22. 563—71.) E . J o s e p h y .

N.Kurnakow und E.Rode, Chemisclie Konstitutimi der naturlichen Eisenoxyd- 
hydrate. (Ztsehr. anorgan. allg. Chem. 169 [1927], 57—80. — C.1927. I. 2719.) B e r .

A . Colani, Untersuchung der Systeme: Uranylnilrat, Allcalinitrat und Wasser 
bei 25°. In  dem System TJO^NO^^-NaNO^-H^O treten bei 25° ais feste Phasen nur 
U 0 2(N 03)j-6 H „0 u . N aN 03 auf. Man erhalt zwei Kurven, dereń Schnittpunkt der 
Zus. 44,2 U 0 2(N0.,)2, 16,2 N aN 03 u. 39,6 H 20  entspricht. Ebenso treten im System 
U02(N 0 3)t-K N 0 3-H20  bei 25° keine Doppelsalze auf. Der Schnittpunkt der Kurven 
liegt bei 53,8 U 0 2(N 03)2, 10,4 K N 03. Im  System UO^NO.^-NH.NO^-H^O  treten ais 
feste Phasen U 0 2(N 03)2-6 H 20 , dann ein Doppelsalz der Zus. U O ^ N H ^ N O ^ - 2  I I20  
u - NH 4N 0 3 auf. Das Doppelsalz krystallisiert sehr gut u. zersetzt sich m it W. Durch 
Einengen einer aąuimolaren Lsg. von U 0 2(N 03)2 u. NH 4N 0 3 in HNOa (D. 1,33) in  der



1 9 2 8 .  I. C. MlNERALOGISCIIE UND GF.OLOGISCHE CHEMIE. 1 2 7 7

K alte wird ein Doppelsalz der Zus. U 02-NTIt(N 0 3)3 erhalten, welches durcli W. ia  
der K alte leicht zcrsetzt wird. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 5  [1927]. 1475 bis 
1476.) _ E n s z l in .

Iwan Baschilow, Die Gewinnung von Radium und Mesotliorium aus radioaktiven 
CMoriden in  der Kalte. (Mitbearbeitet von J. Wilmiansky.) CaCl2 vermag die Los- 
lichkeit von BaCl2 in  H 20  stark  herabzusetzen, so daB durch Zufugung von starker 
CaCl2-Lsg. fast das gesamte Ba-Salz sowohl in saurer wie auch in  neutraler Lsg. aus- 
gesalzen werden kann. Vf. untersucht die Systemc I i20-CaCl2-BaCl2, I I20 -A l2Gla- 
BaCl2 u. H 20-FeCl3-BaCl2; Aluminium- u. Eerrichlorid kónnen ebenfalls fiir das 
Ausfallen von BaCl2 aus wss. Lsgg. Anwendung finden. Der Anreicherungskoeffizient 
fiir Radium  bei Aussclieidung eines Teiles des Ra-haltigen BaCl2 in fester Phase ist 
nur von der Menge des auskrystallisierten Clilorids abhangig, n icht von dem M tte l, 
durch das die K rystallisation herbeigefiihrt wird. Auf Grund dieser Tatsachen h a t 
Vf. einen AufarbeitungsprozeG der armen Ra-haltigen Chloride durch fraktionierto 
K rystallisation in  der K alte mittels einer konz. CaCl2-Lsg. ausgearbeitet. Der ProzeB 
spielt sich in  neutraler Rlc. ab u. wird in Holzbottichen ausgefiihrt. (Ztschr. angew. 
Chem. 4 1 . 57—59. Versuchs-Radium-Werke der U. d. S. S. R.) SlEBERT.

G. C anneri, Die Hydroxylaminmolybdate und die komplexen Molybdicomolybdate. 
Einwirkung des Hydroxylamins auf die Paramolybdate. Da die Molybdansaure m it 
Alkalicn Salze gibt, ist zu erwarten, daB dies auch m it den schwach bas. reagierenden 
niedrigeren Molybddnoxyden der Fali sein wird. Naeh dem Vorgang von H e i d e  u . 
K. A. H o f f m a n n  (Ztschr. anorgan. allg. Chem. 1 2 . 277 [1896]), werden letztere durch 
gemaBigte Red. m it Hydroxylamin erhalten, wobei je naeh den Vers.-Bedingungen 
die Red. mehr oder weniger, evtl. bis zur Bldg. von Molybddnblau fortsehreitet. Die 
Reihe der Hydroxylaminmolybdato wurde erhalten durch ZusammengieBen der verd. 
Lsg. des Alkalimolybdats (warm) u. des Hydroxylamins. Die aus der erhaltenen FI. 
ausfallenden, gelben mikrokrystallin. Pulver wurden abgenutsclit u. m it W., A., A. 
gewaschen. Sie wurden m it R  =  Na, K, NH4 u. der Guanidinrest CN3H 6 hergestellt 
u. hatten  die Zus. R 20  • 4 MoOa • 4 N H 2OH. Analysenmethoden u. -resultate werden 
gegeben. Die Verbb. sind besonders in saurer Lsg. wenig stabil, ihre innere S truk tur 
u. Valenzverteilung unsicher. Wenn man die Slutterlaugen obiger Verbb. langero 
p 0  1 1  Zeit auf dem W.-Bad erwiirmt, bis die Entw . von
Mosv viq  . R 4t -xII20  . Gas (N2 Stickoxyd) becndigt ist, u. sie dann im 

U 2 1)2 j  Vakuumexsiccator iiber H 2S 04 konzentriert, wobei
die ursprunglich rote Farbę der Lsg. in dunltelbraun iibergeht, dann fallen rote Krystalle 
aus von der Zus. Mo20 5-4 M o03-2 R 2'0 - x  H 20  (I). Das N H4-Salz hatte  8, das Na-Salz
10, das K-Salz 5 Molekule W. gebunden. —  Dargestellt w urden: Ammoniumtetrahydro- 
xylaminmolybdat, 4 M o03, 4 (NH20H )(N H 4)20 . Kaliumhydroxylaminmolybdat, 4 M o03-
4 N H 2OH • K 20 . Nalriumhydroxylaminmolybdat, 4 Mo03 • 4 N H 20 H  • Na20 . Guanidin- 
tetrahydroxylaminmólybdat, 4 M o03-4 N H 2OH(CŃ3H 0)2O, durchwegs gelbe, mikrokryst. 
Yerbb., ferner Ammoniummolybdicomólybdat, Mo20 6-4 Mo03-2 (NH4)20 -8  H ?0 , rote, 
W. U. Prismen. Nalriummolybdicomolybdat, Mo20 5-4 Mo03-Na20 - 10 H 20 , Prismen- 
aggregate. Kaliummolybdicomolybdal, Mo20 6 • 4 Mo03 • 2 K 20  • 5 H 20 . GroBe hexagonale 
rote Prismen in W. 11. m it orangeroter Farbę. (Gazz. chim. ital. 5 7  [1927]. 872—80. 
Florenz, Univ.) B e r l it z e r .

G. H. Bailey and D. K. Snellgrove, Inorganic chemistry. Vol. 2. Mainly metals. London: 
Univ. Tutorial Pr. 1928. (437 S.) 8°. 6 s. 6 d.

Gmelin u. Kraut’s Handbuch der anorganisehon Chemie. 7. Aufl. Hrsg. von C. Friedheim 
und naeh dessen Tode von Franz Peters. Bd. 6. Abt. 1. Heidelberg: Carl Winter 1928. 
(L, 985 S.) gr. 8°. M. 6 5 .- ;  Hldr. M. 7 4 .- .

Albin Mobusz und Hans Luthje, Lehrbueh der Chemie und Mineralogie. Anorganische Chemie^ 
Tl. 2. Meissen: Schlimpert & Piischel 1928. gr. 8°. 2. Oberstufe. 3. vollst. umgearb. 
Auli. (VIII, 190 S.) M. 3.60.

C. Mineralogisclie und geologische Chemie.
Pierre Leroux, Unlersuchung iiber den Pleochroismus des Turmalins. Der Pleo- 

ehroismus des Turmalins wurde m it Hilfe des Absorptionskocffizienten festgelegt. 
Der Absorptionskoeffizient wurde durch Messung der durchgegangenen Liehtmcnge 
mit Hilfe einer pliotoelektr. Zelle, welche m it einem Quadrantelektrometer in  Verb. 
steht, gemessen. Zunachst wurde so in der R ichtung senkreeht zur Achse die gewóhn-
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lichc Absorption K 0 u. dann in  der Riclitung parallel zur Achse die auBerordentliche 
Absorption gemessen u. daraus der Pleoehroismus beśtimmt. K 0 darf nicht ais unab- 
hangig von der Fortpflanzungsrichtung betraehtet werden. Es ist kleiner fiir Strahlen 
in  Riclitung der Achse ais fiir solche senkrecht zur Achse. (Compt. rend. Acad. Sciences 
185 [1927]. 1456—58.) E n s l z i n .

Walter Wahl, t)ber die KomtUution der Silicałe. (Vgl. C. 1928. I. 894.) Die 
Additionsverbb. zwischen Al-Silicaten u. anorgan. Salzen, wie sie in  der Sodalith- u. 
Skapolithgruppe vorkommon, erklart Vf. durch tjbergang eines 4-żaliligen Al-Atoms in 
ein 6-zahliges unter Anlagerung eines S 0 4- oder C03-Restes. Die Na-Ionen bleiben dabei 

tl r ais Kationen bestehen. Die Al-freien Silicate
sind aber auch nicht so einfacher N atur, 

° \  / °  wie gemeinhin angenommen wird. Man h a t
gj [0 —Al—Si081 sich dieselben ebenfalls ais hochpolymere

ąi Verbb. vorzustellen, die komplexen Cha-
\ /  1 rakter besitzen. Der Klinoenstaiit (I) geht

O—Al— Si03J '"  bei hoher Temp. unter inkongruentem Schmel-
II. zen in 01ivin u. Quarz iiber. Der SiUimanił

0<f yO  wird ais Al-Salz einer komplexen Al-Kiesel-
siiure aufgefaBt (II). Das Fe y ertritt in  vielen 

"  Fallen das Al isomorph. E ś is t dann wie
Al entweder vier- oder sechszahlig (vgl. Aegirin, Ferrim uskovit usw.). (Ztschr. Kry- 
stallogr. Minerał. 66  [1927]. 173—90. Helsingfors.) E n s z l i n .

Th. von Fellenberg und Gulbrand Lunde, Untersuchungen iiber das Vorkommen 
von Jod in  der Natur. X . Mitt. Beilrag zur Geochemie des Jods. (Mitt. Lebensmittel- 
unters. Hygiene 17 [1926]. 250—59. — C. 1927. I. 257.) Gr o s z f e l d .

A. Laeroix, Die hyperalkalisćhen, ąuarzfuhrenden Phyolite und Trachyle erlautert 
an denen von Korea. Angabo von Analysen von Komenditen u. Pantelleriten von Quarz- 
fiihrenden Trachyten. (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 1410—15.) E n s z .

E. Bruet, Uber die Natur und das Alter des Plattenlehms nordóstlich von La F  er l i
sia- Aube. Bei La Ferte-sur-Aube wurde der gelbe Plattenlelim  untersucht. E r h a t die 
Zus. Gliiliverlust 9,5°/q, S i02 69,5, A120 3 13,5, Fe20 3 4,6, CaO 0,5, MgO Spur, K 20  -j- 
N a20  1,7, T i0 2 0,3 u. ist dem des Arc-Waldes sehr ahnlieh. Seine Entstehung fallt in 
das obere Pliocan (Villafranchien). (Compt. rend. Acad. Sciences 185 [1927]. 723 
bis 724.) E n s z l in s .

G. R. Mansfield, Das Idaho-Phosplmtfeld. . Eine Beschreibung des York. m it 
einigen s ta t. Angaben. (Mining and Lletaliurgy 9. 19—20. U. S. Geological Survey, 
W ashington [D. C.].) W ilk e .

Lloyd T. Emory, Bauxitvorkommen in  Britisch-Guyana. Die Vorkk. konnen in 
3 Teile eingeteilt werden: an der Miindung des Yarikatiflusses im Nordwestdistrikt, 
zwischen Christianburg u. Akyma am DemerarafluB u. die Latheritvorkk. im Hinter- 
land. Das erste Vork. is t zu klein u. das letzte zu minderwertig, um ausgebeutet zu 
werden. Das H auptvork. w ird dann beschrieben. (Jlining and Metallurgy 9. 8—11. 
Philadelphia [Pa.].) WiLKE.

Thomas G. Thompson, James R. Lorah und George B. Rigg, Die Aciditdt 
des Wassers einiger Siimpfe am Pugetsund. E ine Reihe von Aciditatsbestst. des W. von
2 ,,feuchter“ gelegenen Siimpfen (mit Teich) u. 2 „trockeneren" zeigten, daB der C02- 
Gehalt nieht allein fiir die A ciditat yerantwortlich gemaeht werden kann, denn die 
A ciditat ist grofier, ais dem gel. C02 entsprieht. Colorimetr. u. elektrometr. Bestst. 
ergaben yerschiedene Werte, da das Durchleiten von H 2 die Kohlensiiure austreibt. 
Die elektrometr. gemessenen W erte werden durch Abdampfen eines Teiles des W. u. 
Wiederverdiinnen auf das anfangliche Vol. n icht verandert. Die log der pn-Wertc 
sind proportional dem Gehalt an organ. Substanz; letztere erscheint so ais Kontroll- 
faktor der Aciditat. ,,Trockene“ Siimpfe sind saurer ais ,,feuchte“ . Bei letzteren diirfte 
die Entwasserung naeh dem Teich hin ein maBgebender Faktor sein. Dagegen sclieint 
ein direkter Zusammenhang zwischen A ciditat u. Farbę des W. nieht zu bestehen. 
( Journ. Amer. chem. Soc. 49 [1927]. 2981—88. Seattle, Washington, Univ.) K le m m .

A. Chauchard, Die Verandenmg des Salzgehalts an den Flufimundungen an Ort 
zmd Stelle mit Hilfe der elektrischen Leitfahigkeit beśtimmt. M it Hilfe von Leitfahigkeits- 
messungen an Ort u. Stelle lassen sich die Ausdehnungen der FluBmiindungen im 
Meer sehr genau festlegen. Das Meerwasser an der franzós. Kiiste h a t einen Wider-
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stand von 6,3 Ohm, wahrend das SiiBwasser der Fliisse einen solchen von 450 Ohm 
aufweist. (Compt. rend. Aead. Sciences 1 8 5  [1927]. 1503—1505.) E n s z l i n .

M.-E. Denaeyer und Jacgues Bourcart, Ober die chemische Zusammensetzung 
der Laven von Ahaggar, Zenlral-Sahara (Forschungsreise Jacąues Boucart, 1922—1923). 
Angabe von Analysen eines Nephelinphonoliths, eines ąuarzfiihrenden Aegirintrachyts, 
zweier Labradorbasanite u. eines Labradorbasalts. (Compt. rend. Aead. Sciences 1 8 5  
[1927]. 1492—94.) E n s z l i n .

D. Organische Chemie.
C. F. van Duin, Ober die kunftige Entwickiung der organischen Chemie. Vf. zeigt, 

daB der aus der Elektronentheorie der Valenz gefolgerte allgemeine Effckt von Sub- 
stituenten u. das daraus abgeleitete Prinzip der induziertcn abwcchselnden Polaritat 
in  organ. Verbb. fur selir yerschiedene Rkk. eine Erklarung liefert, die sonst nicht 
von einem einheitlichen Gesichtspunkt aus crklart werden kónnen. Deshalb sind 
diese Prinzipien fur die kunftige Entw . der organ. Chemie von groBtem Interesse. 
Ais Beispiele werden erortert: die Substitution des Benzolkerns, der Ersatz vón sehon 
anwesenden Substituenten durch andere, Additionsrkk., Aktivierung von Halogen- 
atomen u. die A ciditat yon Siiuren u. die Basizitat von Aminen. (Ztschr. physikal. 
Chem. 1 3 0  [1927]. 353—64. U trecht.) E. J o s e p iiy .

Ramart-Lucas und F. Salmon-Legagneur, Intramolelculare Umlagerungen durch 
photochemische Wirkung. (Vgl. R a m a r t -L u c a s , C. 1928. I. 179.) Fiir die umkehrbare 
Umwandlung von Isobutylbromid in tert.-Butylbrom id wird folgendes Schema auf-

H
gestellt: (CH3)2CH-CH2Br =̂ = (CH3)2C ^ ~ ^ C H 2 (CH3)2CBr-CH3 (ausgczogene

Br
Bindung =  durch 2 Elektronen, gestriehelte dureli ein Elektron). In  Erwartung, daB 
diese Elektronenwanderung auch durch das Licht bewirkt werden sollte, wurde die 
Einw. von U ltrayiolett auf Isobutylbromid untersucht. Es h a t sich dabei wirklich 
tert.-Butylbromid gebildet, z. B. 13,5% in 48 Stdn. (Compt. rend. Aead. Sciences 1 86 . 
39—41.) B ik e r m a n .

Adolf Muller und Erich Rólz, Ober eine neue beąueme Darstellung von l,7-Dioxy- 
n-heptan (Heplamethylenglykol) und l,7-Dibrom-7i-he2)tan. Vf. yerbessert das Verf. von 
E in h o r n  (L ie b ig s  Ann. 286 [1895]. 260) zu rD arst. von Pimelinsaure aus Salicylsauro 
durch R e i. m it Na u. Amylalkohol. — Pimdinsaurediathylester, K p .„ 145— 147°. Der 
Ester wird reduziert, wie es fiir den Adipinsauredimethylester (C. 1927. I I .  2664) be- 
schrieben wurde. Hervorzulieben ist, daB das Na bei Anwendung des Diathylesters der 
Pimelinsaure weniger leicht schmilzt ais beim Adipinsauredimethylester, daB beim 
plótzlichen Schmelzen die lik . leicht sturm. wird u. durch DbergicBen des Kolbens m it 
k. W. gemaBigt werden muB. Das gebildete Glykol w ird m it iiberhitztem Wasserdampf 
dest. u. das W. im  Vakuum abdest.; so erhiilt man reines Heptamethylen/jlyicol, K p .10 148 
bis 149°. — Einw. von Phenylisocyanat gibt das Phenylurethan, C21H 260 4Ń2. Aus A. 
farblose K rystalle, F . 137°. D io n n e a u  (Ann. Chim. [9] 3 [1915]. 248) gibt F . 134°. —
1,7-Dibrom-n-heptan, C7H 14Br2, aus Heptamethylenglykol durch Einleiten von HBr. 
K p.n  132°. — Aus dem Bromid entsteht durch Kochcn m it C0H 5ONa l,7-Diphenoxy- 
n-heptan (F. 54,5°, korr.) (Monatsh. Chem. 48 [1927]. 733—36. Wien, Univ.) F i e d l e r .

Adolf Muller und Anton Sauerwald, Ober das Verhalten des Aluminiumtriuthyls 
am Nickelkatalysator bei hoherer Temperatur. Es wird festgestellt, daB sich Triathyl- 
aluminium  beim Leiten iiber Nickelasbest m it Wasserstoff bei Atmospharendruck im 
Temperaturgebiet bis 200° nicht yerandert. — Triathylaluminium  wird nach den An- 
gaben von B u c k t o n  u. Od l in g  (L ie b ig s  Ann., Spl. 4  [1866], 110)aus Diathyląueck- 
silber m it Aluminiumspanen dargestellt. — Fiir die D arst. des Diathyląuecksilbers arbeitet 
Vf. eine Modifikation des alten bis in  die neueste Zeit n icht yerbesserten Yerf. von 
F r a n k l a n d  u . D u p p a  (L ie b ig s  Ann. 1 3 0  [1864]. 109) aus, die die Darst. gróBerer 
Mengen leicht ermóglicht. (Monatsh. Chem. 4 8  [1927]. 737—39. Wien, Univ.) F i e d l e r .

H. J. Backer und J. Buining, Ober Brenzweinsulfcmsduren. II. (I. vgl. C. 1928.
I . 320.) Die Propan-a.,f$-dicarbonsaure-P-sulfonsaure (fi-Brenzweinsulfonsaure) laBt sich 
auf versehiedene Weisen darstellen. Sie wird zunachst erhalten durch Sulfurierung 
der Brenzweinsaure. Die Sulfurierung gelingt n icht bei Anwendung von 1 Mol S 0 8 
auf 1 Mol Saure; nim m t man dagegen 2 Moll. S 03, so scheint 1 Mol. S 0 3 das Anhydricl 
der Siiure zu bilden, wahrend das 2. die Sulfurierung bewirkt. Es entsteht m it 70% Aus-
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beute die fi-Brenzweinsulfonsaure, C5II s0 7S, H„0 == CH3-C(C00H)(S03H)-CH2-C 00H  
-j-. H 20 . Bei Anwendung eines groCcn t)berschusses von S 0 3 bilden sich neben der 
Monosulfonsaure yielleicht eine Disulfonsiiure u. andero schwefelreichere Sauren. — 
Ferner bildet sich /?-Brenzweinsulfonsaure, wenn man zu m it Ammoniak neutralisierter 
Citraconsaure eine Lsg. von Ammoniumsulfit fiigt. E in  Kohlensaurestrom verhindert 
den L uftzu tritt u. die Oxydation des Sulfits. Die Bk. verlauft schon bei gewohnlicher 
Temp. — Dann erhalt man die Saure durch Anlagerung eines Sulfits an Mesaconsaure, 
indem man wie bei der Citraconsaure verfahrt, nur daB die Bk. n icht bei gewohnlicher 
Temp. yerlauft, sondern E rhitzen nótig ist. Endlich entsteht die Sulfonsaure auch 
durch Rk. der Citrabronibrenzioeinsaure (f}-Brompropan-u.,ft-dicarbonsaure) m it einem 
Sulfit. Hierbei finden noch zwei Nebenrkk. s ta tt, Spalt. der Citrabrombrenzweinsaure 
in Citraconsaure u. Bromwasserstoffsaure u. Hydrolyse zu Citramalsaure. —  Die 
Addition von Sulfit an Citraconsaure is t die geeignetste zur Darst. der Propan-a.,f}-di- 
carbonsaure-f}-sulfonsaure; sie krystallisiert in  sehr hygroskop. zu Rosetten angeordneten 
Nadeln m it 1 Mol. W., E. gegen 130° Zers. — K-Salz, C5H 50 7SK3, H 20 , klare Prismen,
11. in  W. — Tl-Salz, C5H 50 7ST13, krystallin. Pulver, 11. in  W. —  Ca-Salz, (C6H 60 7S)2Cap, 
7 H 20 . — Ba-Salz, (C6H 60 7S)2Ba3, H 20 , fiillt kolloidal aus, wenn man die Saure m it 
B ary t neutralisiert. In  der Luft getrocknet bildet sie ein amorphes, weiBcs Pulvcr. —• 
Cu-Salz, (C6H 50,S )2Cu3, 6 H 20 . — Ni-Salz, (C5H 50 7S)2Ni3. — Co-Sak, (C6H 60 7S)2Co3) 
krystallisiert m it 7 Moll. W., welches bei 180° entweicht. Es is t hygroskop. — Die Saure 
liiBt sich opt. spalten. Mit Hilfe des prim. Brucinsalzes, C5H 80 7S, C23H 20O4N2, 4 H 20 , 
welches durch Ammoniak zerlegt wird, erhalt man die rechtsdrehende Saure, m it Hilfe 
des sek. Strychninsalzes, C6H 80 7S, 2 C21H 220 2N2, die linksdrehende Saure. (Rec. Trav. 
chim. Pays-Bas 47. 111—22. Groningen, Univ.) F i e d l e r .

H. I. Waterman, A. Rooseboom undE . L. Oberg, Beitrag zum Studium der Eigen- 
schaften und Barstellung der Fructose. (Vgl. J a c k s o n , S i ls b e e  u. P r o f f i t ,  C. 1926.
I I .  2361.) Bei der Behandlung einer 5%ig. Fructoselsg. in  der Kalte, unter AbschluB 
von C 02, m it festem feinem Ca(OH)2, wird nach dem F iltrieren manchmal eine Lsg. 
erhalten, woraus m it geringer Ausbeute Calciumfruchtzucker in  schonen Nadelcheń 
krystallisiert. Dieses Prod. wurde auf einem Biiehnertrichter ausgewaschen m it A. 
u. A. Diese Nadelcheń wurden bis zur Gewichtskonstanz in einem Exsiccator iiber 
IJ20 5 wahrend 3 Monate getrocknet. Nach einigen Wochen fing das Prod. an hellgelb 
zu werden, u. wurde schlieBlich kanariengelb. Auch W i n te r  (Ann. Physik 244. 313 
[1888]) spricht bereits davon, daB sein Prod. bei weiterem Trocknen gelb wird. Vff. 
sind ausgegangen von 1,2989 g Prod., der kanariengelbe Stoff wog 0,6568 g. Die Ana- 
lyse ergab 17,2% Ca, wahrend die Formel CaO-C0H i2O6 17,0% Ca verlangt. Der 
Fructosegehalt wurde nach dem Ansauern bestim m t; gefunden wurden polarimetr. 
53,5%, reduktom etr. 57%, wahrend es theoret. 76,2% sein sollten. Beim Trocknen 
zersetzt sich daher ein Teil der Fructose. Zur D arst. von Fructose is t daher die Ca- 
Verb. n icht zu trocknen, sondern naB zu verarbeiten. Vff. beschreiben die Fructose- 
darst. (unter M itarbeit von J. S- A. J. M- van Aken) aus Invertzucker (Reinheit des 
Fructosesaftes 95%, Ausbeute an Fructose im Saft 70%), aus Rubenmelasse (Fructose- 
reinheit 93,2%, Ausbeute 65%), aus Itohrmelasse (ungiinstige Resultate; hier kommt 
die benutzte Methode fiir die techn. Fructosedarst. n icht in  Betracht). Die beim 
Invertzucker benutzte Methode: Eine Rohrzuckerlsg. (ca. 100 g im  1) wurde invertiert, 
abgekiihlt auf ca. 3—5° u. hierauf m it %  Gewichtsteile Ca(OH)2 auf 1 Gewichtsteil 
Invertzucker behandelt. Der K alk muB langsam unter kraftigem Riihren zugegeben 
werden, wahrend die Temp. niedrig zu lialten ist. Nach 30—40 Min. ist diese Ope- 
ration beendet. Die Einwirkungsdauer darf n icht zu lange sein. Hierauf Abfiltrieren 
u. Auswaschen m it Eiswasser. Der Nd. von Calciumfruchtzucker, der auch noch Kalk 
enthalt, wird hierauf m it Oxalsaurelsg. versetzt, falls erforderlich, unter schwachem 
Erwarmen, u. hierauf die Lsg. analysiert. Das F iltra t, welches das Glucosat enthalt, 
wird ebenfalls m it Oxalsaure behandelt u. analysiert. Die Analyse erfolgt m it Hilfe 
von Polarisation u. Best. der Glucose nach W i l l s t a t t e r .  Eine Tabelle bringt das 
Zahlenmaterial. (Chem. Weekbl. 25. 50—52. Delft, Techn. Hoehschule.) K . W o l f .

Peter Klason, Beilrage zur Konstilution des Fichtenholz-Lignins. VI. Uber die 
Identitat von a-Ligninhydrosulfonsaure und Coniferylaldehydhydrosulfoiisaure. (V. vgl. 
C. 1925. I I .  2258.) Bei der Sulfitkochung des Holzes w ird die Coniferylparaldehyd- 
hydrosulfomaure in  gróBerem oder geringerem Grade bis zu einer IIydrosuljonsdure 
des einfachen Coniferylaldehyds selbst gespalten. Die 1. F raktion  bei der Fallung 
ron Abfallauge m it ^-Naphthylaminhydrochlorid h a t die Zus. 3 C10H 10Os +  H 2S 03 +
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CjoHjN—H 20 , die letzte F raktion (sowie die Hauptfraktion einer alteren Lauge) die 
Zus. 2 C10H 10O3 +  H 2S 0 3 +  C10HeN. Letzteres Salz wird aueh aus dem K-Salz der
1. Fraktion, Sattigen m it H 2S 0 3, 12-std. Erhitzen im Dampfsohrank, erhalten. — 
Die Darst. des Naphthylaminsalzes der Coniferylaldehydhydrosidfonsaure gelingt nur 
schlecht dureh Aldolkondensation von Vanillin m it Aeetaldehyd zu Coniferylaldehyd 
u. anschlieCendo Behandlung m it H 2S 03, Fallen m it /3-Naphthylaminhydrochlorid; 
bessere Ausbeuten erhiilt man nach einem Verf., das Vf. in Anlehnung an die Coni- 
ferylaldehydsynthese von P a u l y  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 56 . 603 [1923]) ausgearbeitet 
hat. Vanillin wird mittels methylalkoh. NaOH in Vanillin-Na ubergefiihrt, letzteres 
m it Toluol u. Chlordimethylather mehrere Tage auf 60° erhitzt, der entstandene Vanillin- 
jnethoxymethylather 4 Tage lang m it einer alkal. Lsg. yon Aeetaldehyd in wss. Methanol 
auf 40° erh itzt, wobei Coniferylaldehydmełhoxymełhylałher entsteht, der dureh Be- 
handeln m it wss. H 2S 0 3 in  der Warme, Befreien von unyerandertem Vanillin u. Fallen 
m it /?-Naphtliylaminhydrochlorid ein Salz der Zus. C10H 10O3 +  H 2S03 -f- C10H„N 
liefert; daraus ein neulrales Ba-Salz, 2 Cj0H 10O3 -j- S 0 3HBa. — Vf. kommt zu dem 
SehluB, daB der Baum das Lignin dureh Kondensation von Coniferylaldehyd aufbaut. 
(Ber. D tsch. chem. Ges. 61 . 171— 76.) W . W o l f f .

Franz Hólzl, Die Alkylierung der Molybdanoctocyanwasserstoffsaure. (Vgl. 
C. 1927. I I .  1018.) Nach dem in  der L iteratur yorliegenden Materiał ist erwiesen, daB 
bei Veresterung komplexer Sauren eine Methylierung aller Cyangruppen in  Komplexen, 
die im Koordinationsraum nur Cyangruppen enthalten, m it der Koordinationszahl 2— 6 
moglich ist. Die Alkylierung yerlauft aber nicht mehr yollstandig, oder fiihrt zu un- 
stabilen Gebilden, wenn man versucht, schwerere Alkyle an Stelle des Methyls ein- 
zufiihrcn. Abnahme der Bestandigkeit erfolgt aueh dureh Erhóhung der Koordinations
zahl, selbst, wenn die Alkylierung nicht an allen Cyangruppen eingegriffen hat. Die 
vom Vf. beschriebenen Verss. zeigen, daB schon in der vierfach m ethylierten Octacyan- 
mólybdanwnsserstoffsaure, einem Komplex m it 4-wertigem Molybdan u. der Koordina
tionszahl 8, die vier restlichen Cyangruppen keine Neigung zu weiterer Methylierung 
zeigen; erst der Korper erweist sich ais bestandig, der nur noch 6-zahliges Molybdan 
u. relativ bestandige Bcgleiter des Zentralatoms aufweist (V). Die Alkylierungsyerss. 
m it Methyljodid u. Ag4[Mo(CN)8] fiihrten zur Isolierung des Tetracyano-tetramethyliso- 
nitrilomólybdan-di-methylalkohólats, C1,1H 20O2iS!'8Mo (I). Dio Substanz zers. sich sehr

I  [M o ^ ^ ^ ® 3M  2CIT OH I I  r<CNCH^  Mo ’^ 'M o 11 LM o ( C N )4 J [  (C N )a ; M o  - O -  0 j ( C N C H 3)4J
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3 H '

(CN)3
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H' (CN)a
OH (CN),

IY M oH 20   ̂

C< N H R .

ś=p M oH ,0

C< N H R

Mo (H20 )2 • 
CNR

OH'

(CN)2 : 0  : (CN),1 f  (CN)4 1
Y RN C -M o X Mo -CNR VI Mo (CN-CH3)2 4 II20

L HaO. ’u ' -ILO J L (H20)2 J
schnell schon beim trocknen Aufbewahren, mehr dureh Einw. von Feuchtigkeit, wodurch 
eine Verb. entsteht, der Vf. die Eormel H  zuschreibt. Dureh Einw. yon yerd. HCl findet 
eine stufenweise Verseifung der koordinatiy gebundenen Isonitrile s ta tt. Es zeigt sich 
hierbei, daB aueh die Verseifung der Isonitrile, wie die der Nitrile in 2 Stufen yerlauft. 
Der Koordinationsraum, wohl aueh die Bindung des 2-wertigen Kohlenstoffs an das 
Zentralatom, schdtzt das Halbhydrolysenprod. H 0-C -N H C H 3 vor zu schneller Ver- 
seifung zu HCOOH u. N H 2CH3, so daB es ais Baustein des Komplexes festgehalten 
werden konnte. Es bildet sich die Verb. TH, welche sich ais starkę dreibas. Saure ver- 
halt, dereń NII.r Salz isoliert wurde. Dem Halbhydrolyseprod. des Methylisonitrils 
ist also die Fiihigkeit zuzuschreiben, H ' aus dem Koordinationsraum abzudissoziieren. — 
W. w irkt auf Verb. H I zersetzend, es findet allmahlich yollstandige Verseifung der 
Halbhydrolyseprodd. d. Isonitrils s ta tt, die allerdings zunachst halt macht, wenn nur 
ein Isonitril, bzw. ein Molekiil von dessen Yerseif.-Prod. nach der ersten Stufe, yorhanden
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ist; denn in diesem Zustand besteht der Korper ais einbas. Saure, kann aber auch in 
saurer Lsg. durch W.-Aufnahme ais Basc fungieren. Das hierzu nótige W. liefert das 
Halbhydrolyseprod., wodurch die eingeleitete Verseifung riickgangig gemacht u. Iso- 
n itril zuriickgebildet wird, das koordinativ gebunden bleibt. Der Korper is t ais Salz 
dieser Saure m it der isomeren Baso aufzufasscn (IV); er zeigt wegen hydrolyt. Spalt. 
schwachsaure Rk. Dadurch kommt es zur Abspaltung von HCN, wodurch eine Ko- 
ordinationsstelle frei wird, so daB die Verseifung zuriickgehen kann u. in allen Mole- 
kiilen die frei werdenden Stellen durch das bei der Riickverseifung frei werdende W. 
besetzt werden. U nter A ustritt von je 1 Mol. W. aus den OH-Gruppen zweier solcher 
Komplexe kommt es zu einer Dioxobriickenbldg. zweier Kerne (V). Dieso Verb. 
[C4H 70 3N3Mo]2 is t die bestandigste aller isolierten Prodd., sie besteht aus kleinen 
braunen Tafelchen, unl. in  allen Losungsmm., nur in Laugo geht sie langsam in Lsg. — 
Bei den Methylierungsverss. m it Dimethylsulfat wurde ein ahnlicher Korper gewonnen, 
der ais VI aufgefaBt u. dessen Bldg. auf die Einw. von W. auf zuerst gebildetes Tetra- 
eyano-tetramethylisonitrilo-molybdan-di-methylalkoholat zuriickgefuhrt wurde. (Mo- 
natsh. Chem. 48 [1927]. 689—709. Graz, Univ.) F i e d l e r .

S.E. Sheppard und H. Hudson, Additionsverbindungen des Alhjltliioharnstoffes 
m it Silberhaloiden. (Ztschr. wiss. Photogr., Photophysik u. Photoehem. 25. 113—20.
— C. 1927. II. 1247.) R a d t .

J. van Alphen, Direkie Subsliiulion im Benzolkern. (Vgl. C. 1928.1. 342.) W ahrend 
die Substitution im Benzolkern in Ggw. von OH- oder NH2-Gruppen ais indirekter 
ProzeB, iiber die Seitenkette verlaufend, aufgefaBt wird, muB die Substitution im 
Bzl. selbst direkter N atur sein. Ais Argument gegen die HoLLEMANsche Ansicht 
(C. 1923. I I I .  1007; Die direkte Einfiihrung von Substituenten in den Benzolkern, 
Leipzig 1910), daB der Substitution eine Addition an die Doppelbindung vorangeht, 
der eine Abspaltung von HC1, H 20  usw. folgt, w irft P r in s  (vgl. C. 1925. I . 2070.
1928. I. 786; vgl. auch B a r n e t t , C ook, C. 1924. I. 2340) ein, daB die entstehenden 
Zwischenprodd., Cyclołiexadienderiw., ais ungesatt. Yerbb. wie die entsprechenden 
Terpenderiw . m it H 2S 04 verharzen, durch H N 0 3 vollig zerstórt werden miiBten. 
Vf. weist nach, daB diese Annahme von P r in s  unrichtig ist, jedenfalls fiir die A2fi- 
Cydohexadiendicarbonsdure-l,2 (A 2fi-DihydrophthaLsaure). Bei der Einw. von starker

II OH

• COOH , H ^ N - C O O H  , ,^ ' '> C O O H
• COOH +  HOS° 3H *  h O . C O O H  +  Hs0 +  ll2S° 3 +  L j - C O O H

f T  s o 3h  i
HjSOj, konz. H N 0 3 oder N 0 2 
findet weder Verharzung noch 

•COOH COOH Verkohlung s ta tt, sondern ais
l nnnuT ------ ^  m m i  +  2H B r einziges Rk.-Prod. bildet sich
J-LOUl-1 Phthalsaure oder Phthalsaure-

arihydrid. Walirscheinlich be- 
ginnt die Rk. m it der Anlagerung 

von H 2S04 an die Doppelbindung, so daB durch Abspaltung von W. u. H 2S 0 3 die 
Phthalsaure entsteht (I). Isoliert werden konnte das schon bekańnte Zwischenprod.,
3,6-Dibrom-A1-cyclohexendicarbonsaure-l,2 (H), bei der Einw. yon Brom. Es beginnt 
bei 100° sich zu zersetzen u. bei 200° is t es vóllig zerfallen in  H B r u. Phthalsaure. 
(Rec. Trav. ehim. Pays-Bas 4 7 . 169—73. Leiden, Univ.) F ie d l e r .

J. van Alphen, Asarylaldehyd. I I . (I. vgl. C. 1927- H . 247.) Wenn man Asaryl- 
aldehyd {2,4>5-Trirmtlioxybenzaldehyd) m it konz. H N 0 3 in  essigsaurer Lsg. nitriert, 
so wird die Aldehydgruppe durch die Nitrogruppe ersetzt, es entsteht l-Nitro-2,4,5- 
trimethoxybenzol. Wenn jedoch ein Tropfen konz. H 2S 04 zugefiigt wird, so w ird der

O Aldehyd acetyliert u. die H N 0 3 w irkt oxydierend
ii auf die beiden in  p-Stellung zueiuander stehenden

-i^ |-,-C H (O C O -C H 3)2 OCH3-Gruppen. Es entsteht das Diacetal des 
PR  n l| I " 2-Dioxymethyl-5-methoxychinons-l,4, C)2H 120 7 (I), aus

3 ^ '  A. blaflgelbe Krystalle, F . 145°. Die Substanz
O gibt die charakterist. Chinonrkk. Die dem Asaryl

aldehyd entsprechende Zimtsaure, 2,4,5-Trimethoxy■. 
zimtsaure, nach K n o y e n a g e l  (Ber. Dtsch. ehem. Ges. 31 [1898]. 2594) dargestellt,
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lieferte boi der Nitrierung 2,4,5-Trimethoxy-3,6-dinitrożimtsaure, C]2Hj„OaN 2 (F . 166 
bis 167°, Zcrs.). (Rec. Trav. ehim. Pays-Bas 47. 174—78. Loiden, Univ.) F i e d l e r .

H. F. J. Lorang, Beziehungen zwischen Konslitution und Oeschmack bei einigen 
Harnstoffderwaten. Vf. gibt einen tJberbliek iiber die in  der L iteratur vorhandenerl 
Angaben iiber Beziehungen zwischen Konst. u. Geschmack von H arnstoffderiw . 
Es werden dann folgende Verbb. dargestellt u. besehrieben: 1,3-Diureidobenzol wurde 
erhalten naeh der Methode von W a r d e r  (Ber. Dtsch. chem. Ges. 8 [1875]. 1180) 
durch Einw. von K-Cyanat auf m-Phenylendiamin. Es is t leicht bitter, wahrend 
Phcnylharnstoff sehr b itter ist. — l-Athoxy-2,4-diureidobenzol, Ci0H 14O3N4, aus 
l-Athoxy-2,4-diaminobenzol-Dihydrochlorid u. K-Cyanat. Aus w. W. farblose B latt- 
chen, F . 215°, 11. in  k. W. u. A., wl. in  warmem Aceton, swl. in A., Bzl., Chlf. u. PAe. 
Die Substanz ist geschmacklos. — l,3-Diathoxy-4,6-diureidobenzol, C12H 180 4N4, au8
l,3-Diathoxy-4,6-diaminobenzol-Dihydrochlorid u. K-Cyanat. Aus w. W. feine farblose 
Nadeln, F . 233°, Zers., 1. in  w. W. u. A., wl. in  A., Bzl., Aceton, Chlf. u. PAe. Die 
Substanz erscheint zuerst geschmacklos, aber naeh einiger Zeit bem erkt man einen 
sehr bleibenden bitteren Nachgesehmack. —  Das noeh nicht beschriebene l,3-Diatlioxy-
4,6-diaminobcnzol-Dihydrochlorid, C10H 18O2N2Cl2, aus l,3-Diathoxy-4,6-dinitrobenzol 
durch Red. m it Zinn u. HC1, bildet farblose Krystalle. Die freie Base zu isolieren ist 
unmoglich. (Rec. Trav. ehim. Pays-Bas 47. 179—90. Leiden, Univ.). F i e d l e r .

J .  B rust, Phenylsulfoessigsaure. Phenylsulfoessigsaure, C8H 80 5S, 2 H 20  =  C6H r> • 
CH(S03H )-C 00H  +  2 ł ł 20  entsteht bei Einw. von (NH4)2S 03 auf das Ammonium- 
salz oder den Athylester der Phenylbromcssigsiiure. Ais Nebenrk. erfolgt die Bldg. 
von Mandelsaure. Bei Anwendung yon Phenylchloressigsaure verlauft die Rk. lang- 
samer u. gibt weniger gute Ausbeuten. Phenylsulfoessigsaure bildet sehr hygroskop. 
Krystalle, die 2 Moll. W. einschlieBen, n icht schmelzen, sich gegen 130° farben u. 
gegen 140° ziemlich schnell zersetzen .—: Ba-Sałz, C8H e0 5SBa, H 20 , kleine Schuppen.
— Tl-Salz, C8H 60jST12, H 20 , kleine, gliinzende, zu Rosetten vereinigte Nadeln. —  
Co-Salz, C8H„06SCo, H 20 , krystallin., hygroskop. M. — Ni-Salz, C8H 60 5SNi, H 20 , 
griine, hygroskop., krystallin. M. — Cu-Salz, C8H 60 5SCu, wasserfreie Kiigelchen. — 
Saures Anilinsalz, C8Hfi0 5S, CcH,N, weiBes, krystallin. Pulver, F. 158°, 11. in  W. — 
Neutralcs Anilinsalz, C3H 80 5S ■ 2 C6H 7N, aus W. weiBe Blattchen, wl. in  k. W. —
o-Phenylendiaminsalz, CgH 80jiS, CcHsŃ., aus A. kleine, etwas gefarbte Prismen, Zers. 
gegen 216°. — Saures Brucinsalz, C8H 80 5S, C23H 20O4N2, 2 H 20 , kugelig angeordnete 
Ńadeln. — Neulrales Brucinsalz, CsH R0 5S, 2 C23H 260 4N2, 8 H 20 , zu Rosetten geordnete 
Nadeln. —  Saures Strychninsalz, C8H 80 5S, C21H 220 2N2, 2 H 2Ó, Blattchen. — Neutrales 
Strychninsalz, C8H 80 6S, 2 C21H 220 2N2, 5 H 20 , zu Rosetten geordnete Nadeln. — 
Neutrales Chininsalz, C8H 80 6S, 2 C20H 24O2N2, 2 H 20 , schóne, kleine Nadeln.

Beim Vers., die Phenylsulfoessigsaure durch direkte Sulfurierung von Phenyl- 
essigsaure zu erhalten, zeigte sich, daB nicht die gewiinschte Saure, sondern p-Sulfo- 
phenylessigsaure entsteht, denn aus dieser en tsteht bei Oxydation u. nachfolgender 
Einw. von Kalischmelze p-Oxybenzoesaure (F. 213°). — Ba-Salz der p-Sulfophenyl- 
essigsaure, C8H 60 5SBa, 2 H ,0 , feines krystallin. Pulver. — Ca-Salz, C8H 60 6SCa, 3 H 20 , 
fein krystallin. Pulver, 2 Moll. W. entweichen bei 110°, das letzte gegen 160°. —  
Bleisalz, C8H 0O5SPb, 2 H 20 , K rystalle, die 1 Mol. W . gegen 110°, das andere gegen 
180° verlieren. — a-Sulfophenylacetanilid, C14H 130 4NS, durch Einw. von Anilin auf 
Phenylsulfoessigsaure (iiber das Anilinsalz), kleine, hygroskop. Nadeln, Zers. gegen 
205°, wl. in A. u. A. In  wss. Lsg. erh itzt, spaltet die Verb. Anilin ab. — Anilinsalz, 
Ch H 130 4NS, C6H 7N, aus A. Nadeln, F. 242°, Zers. — Ba-Salz, C28H 240 8N 2S2Ba, 6 H 20 , 
sternformig angeordnete Nadeln. —  Co-Salz, C2SH 210 8N 2S,C o> 8 H 20 , blafirote Krystalle, 
die ih r Krystallwasser bei 110° yerlieren. Im  wasserfreien Zustand is t das Salz blau 
u. hygroskop. — Ni-Salz, 0 28H 24O8N 2S2Ni, 6 H 20 , griine krystallin. M. — Cu-Salz, 
C28H 240 8N2S2Cu, krystallwasserfreie u. hygroskop. blaue, krystallin. M. — 2-Benzyl- 
benzimidazol-a-sulfon-saure, C14H 120 3N2S (I), entsteht aus dem o-Phenylendiaminsalz

der Phenylsulfoessigsaure, 
wenn m an es wahrend 2 Stdn. 

p  tt auf 180° erh itzt, unter Yer-
0 6 lu st yon 2 Moll. W. Zu 

gleicher Zeit bildet sich e in . 
zweites, dunkelblaues Prod., 

welehes unl. in  W. u. 1. in  A. ist. Die 2-Benzylbenzimidazol-a.-sulfonsaure zersetzt sich 
ohne zu schmelzen erst iiber 300°, ist unl. in W. u. den anderen gebrauchlichen Losungs-
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mitteln. Sie ist nieht fahig, ein Kupfersalz zu bilden; alles diea laBt auf eine innere 
Salzbldg. U  schlieCen. Das Ba-Salz, C28H 220 6N1S!:Ba, 6 H 20 , krystallisiert in  kleinen 
Prismen. — Co-Salz, C2SH 22OaN,,SoCo, 5 H 20 , rotbraune, krystallin. M. —  Ni-Salz, 
C28H 22O0N4S2Ni, 5 H 20 , rote Krystalle.

Die opt. Spaltung der Phenylsulfoessigsaure gelingt m it Hilfe des sauren Brucin- 
salzes. Man erhalt die linksdrehende Saure, wenn man das Brucinsalz yorsichtig 
m it einer Barytlsg. zerlegt u. das Bariumsalz m it Sehwefelsaure ansauert. Die 
l-Phenylsulfoessigsaure krystallisiert in feinen Nadeln, Zers. gegen 225°. Das mole- 
kulare Drehungsvermógen fiir N atrium licht =  51,6°. Vf. gibt in  Tabellen die beob- 
achtete Drehung u. die molekulare Drehung (bei 18°) fiir die Saure u. einige ihrer Salze.
— d-Phenylsulfoessigsaure erhalt man, wenn man auf das NH4-Salz der l-Phenyl- 
bromessigsaure (erhalten naeh Mc K e n z ie  u . W a l k e r , Journ. chem. Soc., London 
1 0 7  [1915]. 1685) (NH,)2S 0 3 einwirken laBt. Das Drehyermógen betragt + 36°, es 
is t also eine teilweise Racemisation eingetreten. Die opt, Spaltung der Phenylacet- 
anilid-a-sulfonsaure erfolgt iiber das Strychninsalz, C14H 130 4NS, C21H £20 2N2, 3 H 20 .
Zur opt. Spaltung kann auch das Ghinimalz, Ci4H 130 4NS, C20H 24O2N2, 2 H 20 , dienen. 
Man erhalt l-Phenylacetanilid-ct-sulfonsaure, [M]d =  — 12°. Die akt. Saure u. ihre 
Salze racemisieren sich leicht beim Erhitzen. Brucinsalz, Cj.jH130 4NS, C23H 260 4N2,
3 H 20 . Die opt. Spaltung der 2-Benzylbenzimidazol-a-sulfonsdure gelingt iiber das 
Chininsalz, Ci4H 120 3N2S, C20H24O2N2, 2 H 20 , welches sich erst ais Ol abscheidet; das 
Umkrystallisieren der spater krystallin. M. ist schwierig, weil es sclion gegen 60° sich 
unter W. wieder yerfliissigt. Die Zerlegung m it Ammoniak gibt dio l-2-Benzylbenz- 
imidaz.ol-a.-sulfonsaure, [M]n =  — 10°. Die Saure u. ihre Salze racemisieren sich sehr 
leicht. (Rec. Trav. chim. Pays-Bas 47 153— 68. Groningen, Univ.) F i e d l e r .

Ossian Aschan, U ber die Produkte der Chlor- und Bromaddition an Pinen und 
dereń Entćhlorung, Pinen-2,6-dicMorid, Ci0H ](iCl2, Behandlung yon 1 Mol. Pinen 
m it wenig mehr ais 1 Mol. trockenem Cl-Gas unter Kiihlung m it Eis-NaCl, Waschen 
m it Soda u. W., fraktionierte D est.; die F raktion K p .10 120—135° liefert Krystalle, 
aus A., F . 173— 174°. Die Konst. folgt aus dem tJbergang in  Cyclen, Kp. 150— 152°, 
F . 62°, bei der Einw. yon N a in  sd. A. •— Die D arst. des Pinen-2,6-dibromids, F . 169°, 
wird yerbessert. Letzteres gibt bei 6-std. Kochen m it Ag-Acotat in Eg., Fallen m it 
W., ein Estergemiseh, das durch fraktionierte Dest. (15 mm) in einen bei 120— 122° 
sd. Anteil: Essigester eines ungesattigten Alkoliols C\nHls-OII, C12H ]80 2, D .204 0,9894, 
nn20 =  1,47740 (daraus durch Verseifung m it alkoh. KOH der freie Alkohol, C10H 10O, 
Kp. 212°) —• u. in  einen Kolbenriiekstand zerlegt wird, der sich zu einer Verb. CJ0H )8O2 
aus Essigester Krystalle, F . 132—133°, yerseifen liiBt. — In  einem Anhang: tJber 
Chlorsubstitutionsprodd. des Pinenhydroclilorids werden die Verss. P a p a s o g l is  (Ber. 
D tsch. chem. Ges. 1 0 . 84 [1877]) iiber die Einw. von Cl auf geschm. Pinenhydro- 
chlorid nachgepriift u. n ieht bestatigt. Dagegen werden beim Einleiten yon Cl in 
eine Lsg. des Hydrochlorids in CC14 P raparate erhalten, dereń Cl-Geh. dem eines 
Tetraclilorcamphans, C,0H 14C14, aus A. F. 150— 152° u. eines Trichlorcamphans, 
CioH15C13, aus A., F . 130°, entspricht. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 6 1 . 38— 45. Helsing- 
fors, Uniy.) W . WOLFF.

Ossian Aschan, Neue Erfahrungen iiber die Struktur der Terpene Pinonen und 
Isodipren. Gewinnung u. Eigg. dieser KW-stoffe u. ihre Id en tita t m it A t-Caren bzw. 
A^-Caren. (Fińska Kemistsamfundets Medd. 36 [1927]. 82— 89. Helsingfors,
Univ.) W. W o l f f .

Patrocinio Valenzuela und Farrington Daniels, Die thermale und photoćhemische 
Zerselzung des Caryophyllennitrosits. In  einem eigens zu diesem Zweck konstruierten 
App. wird zunachst die Zers. von Lsgg. des blauen Caryophyllennitrosits in  Nitro- 
benzol, Paraffin u. Limonen durch W a r m e ,  u. zwar bei den Tempp. 76°, 100° u. 
110°, untersucht. Die erhaltenen Resultate werden graph. dargestellt. Es ergibt 
sich, daB die Zers.-Geschwindigkeit 1. von der N atur des Losungsm. abhangig ist u.
2. n ieht proportional m it der Temp. zunimmt. (Philippine Journ . Science 34 [1927].
187—98. Philippinen u. Wisconsin, U n iw .) W . W o l f f ,

H. Rnpe, Untersuchungen iiber den Einflufi der Konstitution auf das Drehungs-
vermogen optisch aktirer Substanzen. X IX . Mitt. Alwin Heritier, Optisch aktire 
Myrtenylderivate. (X V III. vgl. C. 1 9 2 5 . I. 1708.) Ausgehend von MyTtenylbromid 
(I, R  =  Br) wird eine.Reihe yon homologen Pinen-KW-stoffen synthetisiert, die naeh 
yerschiedenen Richtungen opt. untersucht werden. Die Methyl-, Athyl- u. Propyl- 
deriyy. (I, R  =  CHS, C2H5, C3HT) haben fiir ais m ittlere K onstantę 720; der normale
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Dispcrsionsąuotient von im  Mittcl 1,83, sowie die sehr kleinen, erst in  der 4. Dezimale 
auftretenden Versckiedenkeiten der naeh D r u d e - A k e r m a n n  u . nacli der sog. 
,,Endgliederformel“ (vgl. unten) bereckneten Daten fiir ?~0 beweisen die n. Rotations- 
dispersionen dieser Verbb., die auch beim Phenylmyrtenyl (I, R  =  C„H5) vorbanden 
ist. Mit wacksender Entfernung des Pkenylradikals vom Pincnring ( R = C 6H5-CH2, 
C0H5-C,H.j) t r i t t  starkere Anomalie der Rotationsdispersion auf, wie aus den Diyer- 
genzen der beiden W erte fiir )?a u. dem Dispersionscjuotienten keryorgekt. Besonders 
starkę Anomalie der Rotationsdispersion zeigen die KW-stoffe m it ungesatt. Seiten- 
kette u. der Aldehyd Myrtenal; das Pkenylathylm yrtenyl is t das einzigo bisker dar- 
gestellte 1 i n  k  s drekende Myrtenylderiy. — Keine der besekriebenen Verbb. erreiebt 
die Drekung des Myrtenols selbst; dio Drekung nim m t yom CH3 zum C2H 5 u. vom
C6H 5 zum C8H6• C2H , ab. Die Ersckeinung, daB samtlicke Ester des Myrtenols n.
Rotationsdispersionen aufweisen, wird dam it erklart, daB wegen der ganz anderen 
Bindimgsart der K etten  am 0  die Spiralbldg. in durckaus vcrsekiedener Weise ver- 
liiuft. — Das Liektbreckungsyermogen der Atkylen- u. Acetkylenderiw . w'ird im  
Vergleicli m it der Plienylatkylyerb. untersuekt; der Sattigungsgrad w irkt siek sekr 
deutliek in  den gesteigerten Molarexaltationen aus.

V e r s u c k e. Myrlenol die Eraktion K p.J0 95— 105° des franz. Myrtenols wird 
yorseift u. zur Reinigung m it Pktkalsaureankydrid in  Abwesenkeit eines Losungsm.

dureli 5-std. Erwarmen auf 130° yerestert, in  Soda geh, 
m it HC1 gefallt u. der Nd. iiber das Ca-Salz in  Myrtenyl- 
phthalał, E. 109— 110° (aus Bzn.), yerwandelt; daraus 
durck Dest. m it W asserdampf in  Ggw. von NaOH Myr-
tenol, K p.u 100— 101°, [<x ] d  =  45,5—45,9°. — Myrtenyl-
bromid, C10H i6Br (I, R  =  Br), aus Myrtenol in  A. durck 
PB r3, unangenelim rieckende El., K p .0 93°, [cc]d  =  32,31°. 
— Dimyrtenyl, C20H 20 — C9H 13-(CH2)2-C9H 13, aus dem 
Bromid mittels l ig  u. A., K p .I0 173— 174°, D .204 0,9521 
W 20C,e5o3) =  +  11.593°, [a]2°Na4MŚi =  +  13,793° 

W aoHgB.163) =  +15,487°, W 2°Ii0S6= +17,174°, [oc]2°f =  +17,814°. —  MetKyhnyrtenyl, 
Cn H ls (1, R  =  CH3), aus dem Bromid m ittels CH3MgBr in A., K p .730 des Rokprod. 
175—185°, nack Dest. iiber Na K p .e2 95,5—96°, D.2°, 0,8697, [oc]2°c =  +27,109°, 
[a]20C(i(0162, =  +30,840°, |>]2°D = + 3 3 ,9 6 2 ° , [a]2°n3(E) =  +39,750°, [<x]“ CuB1c5, , =  
+45,655°, [tx]2°F =  +50,503°. — Athylmyrtenyl, C,„H20 (I, R  =  C.,H5), analog, 
K p .10 73—73,5°, D .2°4 0,8663, [a]2°c =  +17,738°, [a]2°D = + 2 1 ,9 7 0 ° , [a]2°H =
+25,492°, [a]a°co8G — +29,746°, [a]20F =  +32,060°. — n-Propylmyrtenyl, C13H 2„ 
(I, R  =  C3H,), analog, Ivp.,0 88—89°, D .2°4 0,8624, [a]2°c =  +17,349°, [<x]2°Ca =  
4-19,673°, [a]2°,, = + 2 1 ,6 3 2 ° , [a]2°Hg(K) = + 2 5 ,1 3 4 ° , [<x]2°Cu =  +28,701°, [a]2°F =  
+13,631°. — Phenylmyrtenyl, C16H 20 (I, R  =  C6H6), Kp.,„ 13S—141°, D .2°4 0,9712, 
ra]2°c =  +23,256°, [a]2°ca =  +26,624°, [a]2°D =  +29,486°^ [a]2°Hg(E) =  +34,819°, 
[a]2°Cu =  +40,495°, [a]2°F =  +45,234°. — Benzylmyrtenyl, C17H 22 (I, R• =  C6H 6-CH2), 
K p.10151— 152°, D .2°4 0,9632, [a]2°o =  +12,972°, [a]2°ca =  +14,726°, [a]2°D =
+16,182°, [ a ] 20H g (E ) =  +18,927°, [ a ] 2°C u  =  +21,710°, [oc]2°f =  +23,943°. — Phenyl- 
athylmyrtenyl, C18H 24 (I, R  =  CeH 5 ■ CH2 ■ CH„), K p .10 166—167°, D .2°4 0,9574, [a]2°o =  
—11,687°, '[a]2°D =  — 15,276°, [a]2°Hg = — 18,723°, [a]20̂  = —23,370°, [a ]2°F =  
—26,216°, bei einer zweiten D arst. werden niedrigere Dreliwerte gefunden; letzteres 
P raparat zeigte na2° =  1,52715, n 20D =  1,53116, n 2̂0 =  1,54119. —  Phenylpropyl- 
myrtenyl, CISH 20 (I, R  =  C6H 5-C3H„), K p .,0 182,5—183,5°, D .2°4 0,9522, [a]2°o =  
+4,026°, [a]2°Ca =  +4,555°, [a]2°D =  +4,957°, |>]2°Hg =  +5,547°, [<x]2°cu =  +6,156°, 
[a]2°F =  -f-6,517°. —  PKenylathylenmyrtenyl, C18H 22 =  C9H ]3-CH2-CH: C U • C0H 5, Red. 
von Pkenylaeetylemnyrtenyl in  A. m it Zn-Cu, K p .I0 167,5—168,5°, D .2°4 0,9683, 
[a]2° c = +10,860°, [a]2°D = +13,050°, [a]2°Hg =  +14,599°, [<x]2°5086= +16,238°,
[gc]2° f  =  +16,751°, n a20 =  1,54 0 74, ni)2° =  1,54534. — Phenylacetylenmyrtenyl, C,„H2<) 
(II), aus 1 Mol. M yrtenylbromid u. 2 Moll. Phenylacetylcn-MgBr, K p .10 177,5—178,5°, 
im K atkodenvakuum  ‘Kp. 89—90°, D.2°4, [oc]2°c =  +15,582°, [a]2°D =  +18,725°, 
[a]2°H g =  +21,041°, [a]2°Cu == +23,408°, |> ]2°f =  +24,415°, na2° =  1,55804, nD2° =
1,56336, u /j=  1,57735. — Myrtenylacetessigester, C16H 240 3 =  C9H 13'C H 2-CH(CO-CH3)- 
C02-C2H r,, Yersetzen von Acetessigester in  A. m it Na in  A., Zugabe yon M yrtenyl
bromid, 3-std. E rhitzen auf dem Wasserbad, K p.n  162—163,5°; dureli NaOH fallt 
das wl. Na-Salz; Semicarbazoti, CnH 2T0 3N3, aus A. Nadeln, E. 122,2°. Durck 1-std. 
Erkifzen des Esters m it A. u. 10°/0ig. NaOH, Neutralisieren m it H»S04, Ausiitkern, 

X. 1. "s5
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Wasclien m it N aH C03, Trocknen, Behandeln m it Semicarbazid: Homcmyrtenyl- 
meihylketonsemicarhazon, C14H 23ON3, aus A. Nadelclien, R  173°; daraus das freie 
Keton, C13H„0O (III), K p.12,5 127—129°, D.20., 0,9516, [a]2°c =  +20,967°, [a]20ca =  
+24,052°, [ i ] 20D=  +26,719°, [<x]2°hr (Ki =  +31,583°, [a]2°cu =  +36,682°, [oc]2°p =  
+40,922°. — Myrtenal, Ci„H140  =  C10H 13-CH2-CHO, nach S em m le r u . B a r t e l t  
m it geringen Abanderungen, K p .j ,6 91,75—92°, D .20, 0,9898, [a]2Cc =  +13,046° 
[a]2°Ca =  +14,746°, fa]2°D =  +15,682°, [a]2°n,r (E) =  +17,475°, [a]2°cu = + 1 8 ,7 2 4 ° , 
[a]20]? =  +19,265°; Semicarbazon, aus A., F . 229—230°.

In  einem Anhang beschrcibt Karl Schafer einen Yersuch zur Berechnung der 
Anomalie der Jiotalionsdispersion. Die abgeleitete Endgliederformel ??0 =  q-?.2j? —  
ź.2c /q — 1 (q =  [a]F/[a]c), ein spezieller Fali der nach der AKERMANNschen Formel 
bereehnoten Zweigliederformel, wird an verschiedenen n. u. anormal dispergierenden 
Korpern gepriift u. gefunden, daB die absolute Differerz des naeli ih r bereclmeten 
).-0 u. des nach der AKERMANNschen Formel (L ie b ig s  Ann. 4 2 0 . 57; C. 1 9 2 0 . I . 633) 
erm ittclten /,20 bei Anomalie stets viel gróBer ais 10-3 • 1 ist, n. dispergierendc Korper 
dagegon in  der Regel W erte bis 10~3-1, in vielen Fallen aber auch bedeutend Id ein ero 
Differcnzen aufweisen. Zusammenfassend stellt Vf. fest, daB es auf Grund der Zwei
gliederformel móglicli ist, n. arehende Korper ais solche innerhalb der Fclilergrenze 
zahlenmaBig festzulegen, sowie Anomalien festzustellen, wobei die Anomalie noch 
genauer bestim m t werden kann. ( L ie b ig s  Ann. 4 5 9  [1927]. 171—94.) W. W o l f f .

H . R upe, Untersuchuii{jen iiber den Einflu/i der Konstitution auf das Dreliungs- 
vermogen oplisch a1cliver Substanzen. XX. M itt. Eduard K am bli. Der Einflufi der 
dreifaclien Bindung. (XIX. vgl. vorst. Ref.) Aus n. dispergierendem 3-Mctliyl- 
eyclohexanon-l, m it dem Rotationsdispersionsąuotienten 3,42, werden 3-Melhyl- 
l-dtiiinylcyclóhexanol-l (111), 3-Methyl-l-vimylcycloliexanol-l (IV) u. 3-Melhyl-l-atliyl- 
cyclohexanol-l (V) dargestcllt. Da bei der Syntliese von III  ein neues asymm. C-Atom 
gebildet wird, t r i t t  diese Verb. in 2 Formen, einer (linksdrehenden) festen u. einer 
(rechtsdrehenden) fl. auf. Ferner wird aus dem n. dispergierenden Tetrahydrocarvon 
(Rotationsdispersionsąuotient 2,504) 2-Methyl-5-isopropyl-l-athinylcydohexanol-l (I) 
erhalten, das nach S t r a u s  (L ie b ig s  Ann. 3 4 2 . 238 [1905]) in  2-Metliyl-5-isopropyl-
l-vinylcycloliexanol-l (Al) uberfuhrt wird, wahrend der entsprechende gesatt. Al
kohol VII aus dem Tetrahydroearvon durch Grignardierung entsteht. Alle diese 
Verbb. haben n. Rotationsdispersiou; interessanterweise dreh t I  starker ais VI, jedoch 
erreicht VII den groBten [a]. Der einzige Korper in dieser Reihe, der eine anormale 
Dispersion besitzt, is t 2-Methyl-5-isopropyl-l-plienyldlhylcyclohexanol (VIII), wie sich 
aus der Differenz der nach D r u d e -A k e r i ia n n  u. nach der Endgliederformel berech- 
neten W erte fiir )?0 ergibt. Das n. dispergierende Phenylacetylenderiv. I I  dreh t starker 
ais VIII u. gleieli s ta rk  wie einer der beiden Styrylalkoholc IX a u. b, welch letztere 
nach der Methode von St r a u s  bzw. durch Einw. von Mg-Bromstyryl auf Tetrahydro- 
carvon erhalten werden; die 2. Verb. h a t ein gróBeres a  ais die 1. u. ais der entsprechende 
Kórpor m it dreifaeher Bindung. — Ferner werden 2 neue Acetylencarbinole: 2-Methyl- 
5-isopropyl-l-dthinylcycloliexanol-l (I) u . 2-Melhyl-5-iscprcpyl-l-phenylathinylcyclo- 
li€xanol-l (II) dargcstellt u. m it den zugehórigen einfach ungesatt. u. Yollstiindig 
hydrierten Alkoholen verglichen. Das aus I I  durch Koclien m it Ameisensaure erhalt- 
lielie 2-Methyl-5-isopropylcyclohexyliden-(l)-acetophenon (X) d reh t starker ais das 
Aeetylencarbinol, aus dem es entsteht. Beim Erhitzen von III  bzw. I  m it H g S 0 4 wird
3-Methyl-l-acetylcycloliexanol-l bzw. 2-Methyl-S-isopropylcyclohexa7iol-l-methylketon ge
bildet, von denen ersteres n., letzteres anormale Rotationsdispersiou aufweist. — Aus 
den Verss. geht heryor, daB K orper m it dreifaeher Bindung in der Regel nicht die
c h ^ C I I 2.CH(CH3K r  .O H  /C H a-------CH(CII3) o h
W ^ C H ------- CH > ° < C  5 C-R IX a CH2< > C < p „  . PTr n Tf

Ć h (c h 3)j \ c h ( C 3h 7). c h :  - c h . c h . c a
I :  R  — II CH2-------C II-C H , PTT PTT p  TT

I I :  R =  CaH5 IX b  C H , /  '  > C C n w  8
''CH(C3Hj)-CH2 u u

CHs< g  W  g i 2> C < g H  / C H2 • CH- CII,
I I I : R =  C i C H  X CH2<  > C = C II .C O .C aII5
IV : R =  C - C H = C H 2 V ’ 2

V: R -  CH^.CH3 C jH j
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starkśten  Drehungen besitzen, sondern das eine Mai von der des gesat^fcg  
das andere Mai yon der der Athylenyerb. iibertroffen werden; die Drelnmg en* 
ungesiitt. Korper entspricht also nielit ihrem Energiegeh. — Die W erte fiir 
K , ?.2„, bj, u. P. R . D. siehe im Original.

V e r  s u c li e. l,3-Melhylcyclohexanon, 15-std. Kochen von 100 g Pulegon, 
170 cem A. u. 67 g 20%ig. H 2SO,t (das unyeranderte Pulegon laBt sieli erneut ver- 
wenden), Reinigung iiber die Bisulfitverb., K p.,3 68,5°, D .2°, 0,9158, [a]20C(=6503) =  
9,04°, [a]20ca(=oi62) =  11>33°, [a]20D(=5803) = ;13,54°, [a]2UHg(=c.11!0.7) =  18,39®,
[a]20Cu(= 5105,0) =  24,61°, [ci]20î (==4S61) =  30,92°. — 3-Metliyl-l-uthinylcycloliexanol-l,
C„H140  (111), Darst. nach Loccjuin  u. SUNG (Buli. Soc. Chim. 35. 597 [1924]), Ent- 
fernung yon iiberschiissigem Keton mittels Bisulfitlsg.; K p.]0 76—78°; zur Trennung 
der festen von der fl. Phase wird in  Kaltemischung abgekiihlt: fcsle Form, K p.u  79°, 
F . 47,5° (aus Bzn. Nadeln), D .20,, 0,88 26, [ot]2°c = — 10,42°, [a]2°n =  —12,46°,
[a]2°Hg(E) =  — 14,84°, [a]20F = — 19,60° (p =  10% in Bzl.). Fiussige Form, Kp.10 77 
bis 78°, D .2°4 0,9439, [a]20c =  — 2,44°, [a]2°D =  — 2,84°, [a]2°Hg (E) =  —3,26°, [<x]2°f =  
—4,11°. Beide Formen liefern eine weiBe Ag-Verb. Telrabromid, C0H 14OBr,„ aus 
festem III, Nadeln (aus Chlf.). — 3-Methyl-l-vinylcyclohexanol-l (IV), Red. von 
festem III  in A. m it Zn-Cu, Entfcrnung unyeranderten Ausgangsmaterials mittels 
ammoniakal. AgN03-Lsg.; Ol, K p.u  77°, das nach 3 Tagen zu Nadeln, F. 32°, er- 
s ta r r t ; D .2°4 0,9238, [oc]2°c =  0,69°, [a]20D =  1,04°, [oc]2°ng(E) =  1,17°, [gc]2°f  =  1,39°.
— 3-Methyl-l-alhylcyclohexanol-l, C9H i80  (V), aus Methylcyclohekanori u. C2H 5MgBr, 
Kp.n  75,5—76,5°, D.'2°4 0,9098, [a]2°c =  — 2,22°, [a]2°n =  — 2,68°, [a]20Hg(E) =  —3,17°, 
[a]20F =  —4,13°. — Telr.ahydrocarvon, dureh kataly t. Hydrierung von Carvon, 
K p .u  93,5—94°, [a]i> =  24,9— 25,1°. —  2-Melhyl-5-isopropyl-l-atMnylcyclohexanol, 
C]2H 20O (I), Darst. ahnlich III, Entfernung von unyerbrauchtem Keton durcli Serni- 
carbazid; K p.!0 104°, D.2°4 0,9270, [a]2°c =  — 16,61°, [<x]2°Ca =  — 19,01°, [a]2°D =  
—21,10°, [a]2°Hg==—25,11°, [a]2°cu =  —29,43°, [<x]2°f =  —33,23°; liefert ein Ag- 
Salz, aus dem der KW-stoff in  besonders reiner Form regeneriert werden kann, u. 
ein dliges Telrabromid. — 2-Methyl-5-isopropyl-l-vinylcyclohexanol-l, Red. yon I  
m it Zn-Cu in  A., K p.10 103°, D.2°4 0,9059, [«]2°c =  — 11;30°, [a]2°ca =  — 12,85°, 
[a]2°D =  — 14,26°, [a]2°Hg = — 16,98°, [a]2°cu =  — 18,87°, [a]20F =  —22,47°. —
2-Methyl-5-isopropyl-l-dlhylcyclohexanol-l, C12H 240 , Darst. analog V, K p.n  106,5 
bis 107,5°, D .2°, 0,9082, [a]2°c =  —23,06°, ‘ [ i ] 2°Ca =  — 26,32°, [a]2°D =  — 29,07°, 
[a]2°Hg =  —34,20°, [a]20Cu =  — 39,79°, [a]2°F =  —44,57°. — 2-Methyl-5-isopropyl- 
l-plie.nyldthinylcyclohexanol, C18H 24Ó (II), aus Tetrahydrocarvon u. Phcnylacetylen- 
MgBr, K p.10 185—186°, im  K athodenvakuum  K p. 105°, D.20,, 0,9920, [a]20c =  —9,96°, 
[a]2°ca =  — 11,43°, [a]2°D =  — 12,62°, [a]2°Hg =  — 14,92°, [a]2°Cu =  — 17,32°, [a]2°F =  
—19,42°. — 2-Methyl-5-isopropyl-l-slyrylcycloMxanol-l, C18H 2G0  (IXa), Red. von
II  m it Zn-Cu, Kp.g 173—174°, im K athodenyakuum  Kp. 102°, D.2°, 0,9601, [a]2°c =  
—9,76°, [a]2°Ca =  — 11,18°, [a]2°D = — 12,35°, [a]2°Hg =  — 14,70°, [a]2°Cu == —17,29°, 
[a]2°F =  — 19,50°. Aus Tetrahydrocarvon u. a>-Bromstyrol-MgBr dargestellt enthalt 
der Korper stets etwas Dipheriylbutadien, K p. 103° (im Hocliyakuum), D.2°4 0,9695, 
[a]2°C =  —27,54°, [a]2°Ca =  — 32,16°, [a]2°D =  —36,19°, [a]2°Hg =  —44,50°, [a]2°cu =  
—53,88°, [a]2°F =  — 62,37°. — 2-Methyl-5-isopropyl-l-phenyldthylcyclohexanol-l,
CjjHjgO, aus Tetraliydrocaryon u. C0H5-C2H 4MgBr, K p.10 175— 176,5°, D.2°4 0,9585, 
[a]*°C =  — 4,51°, [a]2° C a = —5,12°, [a]2°D =  — 5,60°, [a]2°Hg =  —5,63, [a]2°t'u =  
—7,48°, [a]20F =  —S,35°. — 2-Melhyl-5-isopropylcyclohexyliden-l-aceiophenon, C18H 240  
(X), 12-std. E rhitzen ro n  I I  m it HCOOH, K p.]0 i79—181°; Versetzen von II  in Eg. 
m it konz. H 2S 04, Reinigung iiber das Semicarbazon (F. 156°); K p. 104° (im Hoch- 
vakuum ), D.2°4 0,9926, [a]2°c =  —31,18°, [a]20Ca = —35,60°, [a]2°D =  — 39,39°,
[a]2°Hg = —46,70°. [a]2°cu = — 54,36°, [<x]2°f =  — 60,89°. — 3-Methyl-l-acetylcyclo- 
hexanol-l, C0H 16O2, Kochen von III  m it H gS04 nach L0CQUIN u. SuNG (1. c.), Reinigung 
iiber das Semicarbazon, K p.10 105°, D .2°4 0,9991, [a]2°c — 3,28°, [a]20Ca =  3,96°, 
[a]2°D =  4,58°, [a ]2°Hg =  5,80°, [a]2°cu == 7,28°, [a j2°F =  8,67°. Semicarbazon,
CioHioOjNj, aus A. Nadeln, F . 210° (Zers.). — 2-Methyl-5-isopropylcycloliexanol-l- 
methylketon, CI2H 220„, Koclien von I  m it H gS04, Reinigung iiber das Semicarbazon, 
Kp.u 126°, D > 4 0,9-962, [a]2°c =  — 17,71°, [a]20Ca =  — 19,89°, [a]2°D =  —21,59°, 
[a]2°Hg = — 24,98°, [a]2°cu =  — 28,11°, [a ]2°F =  — 30,53°. Semicarbazon, C13H„50oN3, 
aus A. Nadeln, F . 212° (Zers.). (L ie b ig s  Ann. 4 5 9  [1927], 195—217.) W. W o l f f .

Bernard Salkin, BemerUungen iiber sogenanntes DibromoxymerewriJhtorescein- 
natriumsalz (Mercurochroni-220-ldslich). Das bei der Mercurierung von Dibromfluores-

85*
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cein cntstehendo Prod., welches von W h i te  (A. P. 1 535 003; C. 1925. II . 614) ais 
Natriutnsalz des 4-Oxymercuri-2,7-dibromfluoresceins (I) aufgefaBt wird, ist ein Gemiscli 
von unverandertem Dibromfluorescein u. hóher mercurierten Prodd.; wahrscheinlioh 
in  der Hauptsache Dimercuriverb. Originalpriiparate von W h ite  enthalten wechselnde 
Mcngen Hg (22,9—26,8% ; ber. fiir I  28,7%) u- lassen sich durch E strak tion  m it A. in 
Anteile von 14 u. 40% Hg-Geli. zerlegen. — Die Best. von Quecksilber in  organ. Verbb. 
nach W h i te  (C. 1 9 2 1 .1. 358) ist unzuverlassig. Yf. gibt folgendes Yerf. an; 0,3—0,35 g 
Substanz werden in  einem 250 ccm-Erlenmeyer in  10 ccm W. gel. u. m it 15 ccm konz. 
H 2S04 versetzt; man bedeekt m it einem Uhrglas, fugt in kleinen Anteilen 2,5 g gepul- 
vertes KM n04 zu, erh itzt zum Siedon, kiihlt ab, verd. m it 75 ccm W. u. setzt Oxalsiiurc 
in  geringem UberscliuB zu zwecks Entfiirbung u. Lsg. von Braunstein. Man filtricrt 
in  ein 600 ccm-Becherglas, fiillt auf ca. 300 ccm auf u. leitct H 2S ein, erwarmt, filtricrt 
auf gewogene F ilier (WhATMAN Nr. 40), wiischt aus, trocknet bei 110°; Hg =  erhaltenes 
Gewiclit X 0,8622. (Journ . L ab/clin . Med. 13 [1927]. 130—33. Brooldyn, N. Y.) OST.

H. I. Waterman und J. Groot, Beitrag zur Kenntnis der Eigenschaften der 
2: 5- und der 2: 8-NapJithylaminsulfonsdure. Die Sulfonierung des /?-Naplithylainins 
fiihrte zu 4 Sulfonsauren, die — S 03H  u. —N H 2 in den Kernen cnthiclten. Nach 
Reinigung wurde dereń Loslichkeit in  W. bei 20° wie folgt erm ittelt: 2:8-Siiure, 
loystallwasserfrei, 1:1680, 2:5-Saure, krystallwasserfrei, 1:3025, 2 :7-Saure, m it
1 Mol. W. 1: 5040, 2: 6-Siiuro m it 1 Mol. W. 1: 7790, 2: 6-Saure, m it 1 Mol. W. aus 
Schaffersalz, 1: 8100. In  theoret. H insicht kann man erwarten, daB aus einer Lsg. 
gleicher Mengen Na-Salze der 2: 5- u. 2: 8-Saure, bei Zusatz von I I2S 0 4 erstores zuerst 
ausfiillt, was Yerss. bestiitigten. (Chem. Weekbl. 2 5 . 40—42. Delft, Techn. Hoeh- 
schulc.) Gr o s z f e l d .

Edward de Barry Barnett und James Wilfred Cook, Ober meso-Alkylantliracene 
und „Transannularlautomerie". IV. M itt. (III. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 197.) Der bisher noch 
ausstehende Beweis, daB in gewissen meso-Alkylanthraccnen ,,Transannularwanderung“  
eines H  stattfindet, h a t sich durch die D arst. des 9-Methyl lO-phe7iyl-l,5-dicldoranthra- 
cens u. seine leiclite Umwandlung in  9-Methylen-10-plienyl-l,5-dicMor-9,10-dihydro- 
anthracen erbringen lassen. — 1,5-DicKloranlhron g ibt m it Cfl3J  u. KOH im Rohr bei 
100° ungefa.hr gleiche Mcngen 9-Methyl-l,5-dichloranlhron (I) u. 1,5-Dicliloranthranyl- 
methylather (U ); im Gegensatz zum Antliron selbst, welches yorwiegend 9,9-Dimethyl- 
antliron u. 9-M etliylanthranj’lm ethj'lather liefert (C. 1 9 2 4 . I. 2124). Die Methylgruppe 
in I  hindert die Umwandlung in  die Enolform; I  is t vollkommen farblos. Durch Kochen 
m it Acetanhydrid in  Pyridin geht es zwar, wenn auch iluBerst langsam, in  ein gelbes 
Acetat uber. Es scheint eine ziemlich allgemeine Regel zu sein, dafl bei Deriyy. des
1,5-Dichloranthrons ein meso-Substituent die Bldg. von Anthranolabkómmlingen 
yerhindert. — I  liefert m it Grignardlsg. Dihydroanthanole, die leiclit in  farblose, n icht 
fluorescierende Alkylidendihydroanthracene (HI) iibergehen; der Rk.-Verlauf ist wahr- 
scheinlich kompliziert; aufierdem entstehen viel harzige Nebenprodd. Mit C„H5MgBr 
entsteht ein gut krystallisicrendes M ethylphenyldichlordihydroanthranol (IV), dieses 
spaltet transannular W. ab u. g ibt V, welches durch langere Einw. von HC1 in Eg. 
in  VI iibergeht.

9-Hethyl-l,5-diclilomntiiron, C15H 10OG12 (I). Aus Dichloranthron, CH3J  u. KOH 
bei 100° im Rohr. Krystallpuh-er aus Toluol. F . 184°. Gibt m it sd. alkoli. KOH eine 
ro te Lsg. — Daneben entsteht 1,5-Dichloranthranylmethyliitlier (H), F . 105°. — I  gibt 
m it Acetanhydrid u. Pyridin unscharf (136— 166°) schm., gelbe N ade ln .— 9-Metliyl-
10-metTiylen-l,5-dichlor-9,10-dihydroanthracen, CWH 12C12 (IU, R  u. R ' =  H). Aus I  u. 
CH3M gJ; m an gieBt auf E is u. Salmiak u. erh itz t das ólige Prod. m it Eg. u. etwas 
HC1. K rystallpulyer aus Essigester. F . 143°. — 9-Mętliyl-10-athyliden-l,5-dichlor-
9,10-dihydroanthracen, C17H 14C12 (DI, R  =  H , R ' =  CH3). D arst. analog. Ausbeute 
sehr gering wegen liarziger Nebenprodd. F . 153° (aus Essigester). —  9-Methyl-10-iso- 
propyliden-l,5-dichlor-9J0-dihydmanthracen, C1SH 16C12 (IH, R u. R ' =  CH3). F . 134°
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(aus A. -f- Essigester). — 9-Methyl-10-bcnzal-l,5-diclilor-9,10-dihydroant1iracen, C22H 10C12 
(DI, R  =  H , R ' =  C0H c). F. 165° (aus Essigester). — 9-Methyl-10-phenyl-l,5-dichlor-
9,10-dihydroantkranol-(10), C21H J6OCl2 (IV). Aus I  u. C6H sMgBr. F . 144° (aus wss. 
Aceton). Gibt beim kurzeń Kochen (20—30 Min.) m it Eg., W. u. konz. HC1 9-Methyl- 
J0-phc7iyl-l,5-dichloranthracen, C21H 14C12 (V) (grunliehgclbc Krystalle aus wss. Aceton, 
F . 104°), bei langerem Kochen (3 Stdn.) m it Eg. u. konz. HC1 9-Methylen-10-phenyl-
1.5-dichlor-9,10-dihydroanthracen (VI) (F. 151°, aus Essigester). VI liefert m it C r03 
in  Eg. 9-Phenyl-l,5-dichloranthron (F. 247°), m it Br in  CS2 9-Methyl-10-phenyl-
1.5-dichlor-o)-9-dibrom-9,10-dihydroanthracen, C21H u Cl2Br2 (schwach gelbliches Krystall-
pulver aus Bzl. -j- PAe., F . 122°; beim Erhitzen oder beim Kochen der Lsg. in  Bzl. 
Gelbfarbung). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. 314—19. London, Sir J o h n  Ca s s  Teclm. 
Inst.) OSTERTAG.

Charles Moureu und Charles Dufraisse, Untersuchungen iiber einen gefarbten 
Kohlenwasserstoff, der ein dissoziierbares Peroxyd liefert. Zusammenfassende Wieder- 
gabe der Arbeiten iiber das Rubren u. dessen Perosyd (vgl. C. 1926. I I .  890. 1145). 
(Ztschr. physikal. Chem. 130 [1927]. 472—79.) E . JoSEPHY.

Clemens Schopf und Karl Heuck (z. T. unter M itarbeit von Alfred Kraus), 
Die KonstUution der Usninsaure. Die von WlDJIAN (LiEBlGs Ann. 324. 139 [1902]) 
aufgestellte S truk tur I  fiir dio Usninsaure is t unrichtig. Letztcre gibt niimlich bei 
der Best. der ak t. H-Atonie nach Z e r e w i t in o p f  eine CHj-Menge, die 3 akt. H-Atomen 
cntspricjit. Ferner lieC sich durch Acetylierung zeigen, daB die aus Usninsaure ent- 
stehende Decarbousninsaure (III) lteino Carbonsiiure, sondern ein E n o l  ist, woraus 
sich auch fiir die Usninsaure Enolnatur crgibt. Allen Beobachtungen gerecht wird 
Formel II. Ais Deriy. des Acetessigesters is t II  einerseits in III, andercrseits in  Acet- 
cssigsaure -f- Usnetinsiiure, letztere weiter in  Usnetol spaltbar, fiir das auf Grund 
verschiedencr Uberlegungen Konst. IV sehr wahrscheinlicli gemacht wird. Bei der 
Behandlung von IV m it 0 3 en tsteh t eine Verb. V, die m it Alkali unter Abspaltung 
von 3 Moll. Eg. in  MethylpMoroglucin (IX) iibergelit u. m it alkoli. HC1 die Verb. VI 
liefert, wahrend bei der Einw. von Alkali auf IV 4,6-Dioxy-2,3,7-trimethylcumarcm 
(VH) erhalten wird. Das OH in 6 des Usnetol laBt sich acetylieren u. methylieren; 
m it Acetanhydrid u. Pyridin en tsteh t Diacetylusnetol (X); das O an 8 gibt AnlaB zur 
Bldg. eines Phcnylhydrazons u. eines Oxims; katalyt. Hydrierung fiihrt zum Di- 
hydrousnetol (XI). — Aus der Konst. von IV  folgt m it grofier W ahrsclieinlichkcit die 
S truk tu r XH der ZJsnetinsiiure, aus der fiir Usninsaure Konst. I I  abgeleitet wird 
(neben der jedocli noch 2 andero Formulierungen in Frago kommen). Mit Acet
anhydrid in  Ggw. von Pyridin entsteht aus I I  Diacetylusninsaure (XIII), m it Phenyl- 
hydrazin ein BisphenylhydrazidanJiydrid (XIV), m it NH„OH-Acetat in  A. ein Oxim- 
anJiydrid (XIV) (das m it Na-M ethylat zum Ńa-Salz eines Esters XVI aufgespalten 
wird), m it N H 2OH in alkal. Lsg. ein Monoxim  (XVII) u. beim Erliitzen m it konz. 
H 2S 0 4 Usnólsdura (XVIII). — Die Konst. I I I  der Decarbousninsaure folgt aus II; 
sie liefert ein Phenylhydrazinderir. (XIX), ein Oximanliydrid (XX) u. bei der Be
handlung m it konz. H 2S 04 Decarbousnol (XXI). Ferner werden eine Di-, Tri- u.

CO— O
I  CH3 • CO • C : C- C : C ■ CH(COOH)- C8H u 

Ó— -ĆO
H3C CO-CII,
O \ /  O

CII3 c o -c h 3 
\ /  O

c h 3 C(:CH2) - o - c o - c r r 3 CHS CO.CII3
\ /  o\ /  o X I R  =  H

X II  R =  COOH

O
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Telradecarbousiiinsaure dargcstellt, dercn Konst. aufgeklart wird. — Zum SchluB 
weisen Vff. auf Analogien von II  m it verscliiedenen anderen pflanzliclien Pliloro- 
glucinderiw. h in u. beschreiben eine Tlieorie iiber deren Entsleliung im  Pflanzen- 
organismns.

V e r s u c h e .  Usninsdure (II), Gewinnung naeh WlDMAN (L ieb ig s  Ann. 310. 
233 [1900]), F . 202—204°, [a]D17 = + 4 9 2 ,2 °  (0,3098 g in 25 ccm Chlf.); rac. Verb„ 
F . 193—194°. — rac. Usninsaurebisphenylhydrazidanliydrid, C30H j0O4N4 (XIV), naeh 
W idm an, aus Xylol gelbe Nadeln, F . 265°. — rac. Usninsaurcphenylbenzylliydrazid, 
C31H MOaNs, aus Eg. liellgelbe rliomb. B lattchen, F . 195°. — Diacetylusninsaure, 
C22II20Oa (XIII); d-Form, aus reehtsdrehender II  durch Erhitzen m it A e e ta n h y d rid  
u. P yrid in  auf 70°, aus Methanol blaBgelbe Nadeln, F . 199—200°, [a]D18 =  +205° 
(0,1034 g in 10 ccm Chlf.); rac. Form, analog, F . 199—200°. Daraus durch 3-std. 
Kochen m it 60°/oig. E g .: Diacelyldecarbousninsatire, C21I1220 8, aus Methanol Nadelchen, 
F . 112°, neben Triacetyldecarbousninsaure, C23H 2.,Og, aus Methanol Nadeln, F. 166°; 
Trennung mittels Gasolin, in dem die Triacetylverb. unl. is t: letztere entsteht auch 
bei der Acetylierung der Diacetylyerb. m it Acetanhydrid-Pyridin. — Tetraącetyl-
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decarbousninsaure, C25H 26O10, ans III  m ittels Acctanhydrid-Pyridin, messinggelbe 
schiffchcnfórmige Krystalle, F. 189° (aus Methanol). — Phenylhydrazinderiv. der 
Decarbousninsaure, C2SH 2S0 3N4, F. 208—211°, 1. in Alkali. — Die D arst. der Usnetin- 
saure (XII) wird verbessert, F. 198°. Methylester, C15H le0 6, mittels der theoret. Menge 
Diazomethan, aus A., F . 190—192°. Methyluther des Methylesters, C1GH 180„, mittels 
iibersehussigem Diazomethan, aus Methanol blaBgelbe Nadeln, F . 117— 118°. — 
Usnetol, C^HjjO.j (IV), F. 178— 179°. Monoacetyherb., C16H 10O6, 2-std. Erwarmen 
von 0,1 g IV m it 0,5 ecm Acetanhydrid auf 120—140°, aus Methanol hellgelbe Nadeln, 
F . 173°. Diacetyherb., C,7H 180 6, 1-std. Erwarmen von 1 Mol. IV m it 4 Moll. Aeet- 
anhydrid u. 8 Moll. Pyridin auf 180°, aus verd. A. Rhomben, F . 157°. Oxim, C]3H 150 4N, 
aus 70°/0ig. A. Nadeln, Dunkelfarbung bei 205°, F . 221—223° (Zers.); daraus die 
Diacetyherb., CX7H ,9O0N, mittels Acctanhydrid-Pyridin, aus 50°/„ig. Methanol licht- 
empfindliclie Bliittchen, F. 126—127°. Phenylhydrazon, C,sH 20O3N 2, aus A. Stabchen, 
F . 210—213° (Zers.). Methylather, C14H 10O4, mittels Diazomethan, aus A. gelbe Nadeln, 
F . 127— 128°; daraus das Oxim, CI4H 170 4N, aus 90%ig. Methanol Prismen, F . 184 
bis 185°, u. das Phenylhydrazon, C,„H220 3N2, aus Methanol sechsecldge Blattclien 
F . 164—165°. — Dihydrousnelol, C13H 10Ó4 (Xl), kataly t. Hydrierung von IV in Eg. 
m it Pd, aus 60%ig. Methanol gelbe Nadeln, F. 162°. Oxim, Ci3H 170.,N, aus 30%ig. 
M ethanol Stabchen, F . 155—156° (Zers.); daraus die Diacetyherb., Cn H 210 6N, aus 
50% ig. Methanol Prismen, F . 132—134°. — 4,6-Dioxy-2,3,7-triinethylcumaron, Cn l i , ,0 ;1 
(VII), 10 Min. langes E rhitzen von IV m it 50°/0ig. KOH auf 205°, Versetzen m it H 2S 04, 
aus CC14 oder Chlf. Nadeln, F. 178° (Zers., Sintern ab 163°). Diacetyherb., CI5H ]60 £, 
m ittels Acetanhydrid-Pyridin, aus 50%ig. Eg. Krystalle, F . 148—149°. Dibenzoyi- 
vei-b., C25H 20O5, naeh S c h o tte n -B a u m a n n , aus A. feine Knópfe, F. 135—136°. — 
Verb. VIII, Cn H j20 5, Behandeln von VII in  Essigester m it verd. 0 3, Extrahieren mit 
Lg., aus 20%ig. Eg. Nadeln, F. 161—164°. — Methylphloroglucin (IX), Ozonisieren 
der Acetylverb. von VII, Erliitzen des Ek.-Prod. m it NaOH u. Methanol, F . 202 bis 
205°. — Verb. V, C13H 140„, Ozonisieren von IV, aus A. Stabchen, F. 172°. Daraus 
durch Erhitzen m it 4-n. NaOH: IX, F. 212—214° (aus Anisol), — m it alkoh. HC1: 
Verb. VI, Cu H120 6, aus 80%ig. Methanol, F . 168°. — Verb. C14Hj|jO;, Ozonisieren 
von Usnetolmethylather, aus A. Stabchen, F. 124—126°. Daraus durch Spaltung 
m it Zn u. KOH, Versctzen m it H 2S 04: Verb. C12H J40 5, aus 70%ig. Methanol Nadeln 
F . 97—99°, aus dereń Mutterlauge Verb. CjoH j20 4, blaBgelbe Nadeln, F . 195—197°, 
gewonnen werden. (L ie b ig s  Ann. 4 5 9  [1927]. 233—86. Freiburg, Univ, u. Miinchen, 
Akad. d. Wissensch.) W. W o l f f .

C. M annich und M aria  Schiitz, Uber die Syntliese von ungesattigten 1,3-Ketóbasen 
und ihre Reduklionsprodukle. Analog den aliphat., cycl. u. fettarom at. Ketonen lassen 
sich auch ungesatt. Ketone m it Formaldehyd u. sek. Aminen zu Ketobasen konden- 
sieren. Mol. Mengen des ungesatt. Ketons werden m it dem Aminsalz u. einem tjber- 
scliuB an Paraformaldehyd unter AusschluB von W. in alkoh. Aufsehwemmung ge- 
kocht. Die Kondensation vollzieht sieli an der CH3-Gruppe des Benzylidenacetons 
gemaB folgender Formulierung: CcH5-CH: CH-CO-CH3 +  CH20  +  HNC6II10 =  C6H 5- 
CH : CH-CO'CH2-CH2-NC5H 10 +  H 20 . E s schien naeh den Arbeiten von E in h o r n  
(L ie b ig s  Ann. 343 [1905]. 207) n ieht ausgeschlossen, daB ein H-Atom des Benzol- 
kerns m it dem Formaldehyd reagiert haben konnte: C5H 10NH +  CH„0 +  C0H5 • 
C H : CH • CO • CH, =  H ,0  +  C5H 10N • CH, • C8H 4 • C H : CH • CO ■ CH3. Dieser Rk.-Verlauf 
findet n ieht s ta tt, denn durch Óxydation m it KM n04 wurde Benzoesaure erhalten u. 
n ieht Phthalsaure, wie beim VorhandenKein von 2 Seitenketten zu erwarten gewesen 
ware. Auch die Kondensation am /j-C-Atom der Seitenkette kommt nieht in  B etrach t: 
CjH j-C H : C(CH2-NC5H 10)CO-CH3, da durch Hydrierung der Doppelbindung nieht 
das von Ma n n ic h  u - Cu r t a z  (C. 1 9 2 7 . I. 1022) bescliriebene l-Piperidino-2-benzyl- 
butanon-3 entstand, sondern eine isom. Baso gebildet wurde. Die salzsauren Salze 
der ungesatt. Ketobasen sind in reinem Zustande schón krystallisierende, luftbestandige 
Substanzen, dagegen sind die freien Basen weniger bestandig, sie zerflieBen im Ex- 
siccator u. zeigen unter Dunkelfarbung Neigung zum Verliarzen. Dieses Verh. wird 
m it der Ggw. der „resinophoren Gruppe“ C6H- • C H : CH • CO zusammenliiingen. Die 
K etonnatur der erlialtenen Basen wurde durch Einw. von Iiydroxylamin  u. Phenyl- 
hydrazin nachgewiesen. Bei der Hj^drierung der wss. Lsgg. der salzsauren Salze mittels 
Palladium u. Tierkohle wurde die doppelte Bindung g la tt abgesatt., wahrend die CO- 
Gruppe unangegriffen blieb: C6HS • C H : CH • CO ■ CH„ • CH, ■ NCVH)0 +  H 2 =  C6H 5 • CH, • 
OH, • CO • CH, • CH, • NC5H 10. Diese so gewonnenen gesatt. Ketobasen sind viel be-
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standiger ais die ungcsatt. In  einer, zweiten Phase wurde dann die CO-Gruppe nacli 
W lSLlCENUS m it aktiyiertem Al in feuehtem A. zur sek. Alkoholgruppe red.: C6H 5- 
CHjj • CH2 • CO • CH2 • CH2 • NCsH 10 +  H 2 =  C0H- • CII, • CH, ■ CH(OH) • CH, ■ CH, • NC6H10. 
Pinakonbldg. t r a t  dabei n ieht ein. Im  Hinblick auf die zu erwartende physiol. Wrkg. 
wurden die Ester der Benzoesaure dargestellt. Ihre salzsauren Salze besitzen ein mehr 
oder minderes Aniisthesierungsyermogen; da sie alle starkę Reizerscheinungen hervor- 
rufen, findet sich unter den dargestellten Substanzen kein fiir die P rasis geeignetes 
Prod.

V e r  s i l  c h e .  Salzsaiires Salz des l-N-Piperidino-5-pihenyl-4-penten-3-ons, C61I5- 
GH: CH - CO• C H ,■ C II,• NCSH 10• HC1, aus salzsaurem Piperidin, Paraform aldehyd u ,  
Benzylidenaceton in  A.; derbe, gliinzende Krystalle aus h. absol. A. F . 180,5°. Das- 
Salz ist 11. in W. u. Chlf., unl. in  Aceton u. Essigester. Die m it Soda ausgefallte freie 
Base zerflieCt beim Aufbewahren zu einer klebrigcn II. Salzsaures Salz des Phenyl
hydrazons, C22H 28N3C1, aus verd. A. gelbe Prismen, E. 188° unter Braunfarbung. 
Oxydation des Pipcridinophenylpentcnons lieferto Benzoesiiui'e. — Salzsaures Salz des 
l-N-Piperidino-4-brom-5-plienyl-4-penten-3-ons, C0H- • C H : CBr • CO • CH2 ■ CH, • NC5H 10 • 
HC1, aus A. Krystallmehl, E. 171°. Das wl. Nitrat, C10H 21O4N2Br, ist ein weifies K rystall- 
mchl, Zers. bei 102°. — Salzsaures Salz des l-N-Piperidino-5-phenyl-3-pentanonsr 
C6H5• C H ,• C H ,• CO ■ CH2• C H ,• NC6H J0• HC1, aus Aceton farblose Prismen, E. 145°,
11. in  A. Trotz des gleichen E. is t dieses Salz deutlich yerschieden von dem salzsauren 
Salz der isom. Base. Die freie Base is t fl., K p.20 170—180°. Salzsaures Salz des Oximsy 
aus absol. A. Tafeln, E. 159°. Salzsaures Salz des Phenylhydrazons, C ,,H ,0N3C1, aus 
A. Prismen, E . 151°. —  l-N-Piperidino-5-phenyl-3-pentanol, C„HS■ C H ,• C H ,• CH(OH)■ 
CH,-CH2-NC5H 10, aus dem Pentanon durch Red. m it Al-Amalgam in feuclitem A ., 
dickes Ol, K p.23 210—220°; das salzsaure Salz des Piperidinophenylpentanols, CiSH 26ONC), 
krystallisiert aus Aceton in  groBen Tetraedern, E. 108°. Salzsaures Salz des Benzoe- 
sdureesters des Piperidinophenylpentanols, C23H 30O2NCl, aus absol. A. -f- Aceton weiBe 
B lattchen, F. 174°; seine wss. Lsg. bewirkt auf der Zungo lang anhaltende Aniisthesie. 
Salzsaures Salz des p-NUrobenzoesaureesters des Piperidinophenylpentanols, C23H 290 4N2C1, 
aus A. B lattchen, F . 204°. —  Salzsaures Salz des l-Diathylamino-o-phenyl-4-penten-
3-ons, C0H 5 • C H : CH • CO • CH, • CH2 • N(C2H5)„ • HC1, aus salzsaurem Diathylamin, Benzal- 
aceton u. Paraform aldehyd in  absol. A., aus Aceton derbe Prismen, F . 116,5°, 11. in 
W. ii. A. Die freie Base bildet ein óliges, leicht yerharzendes Prod. Salzsaures Salz 
des Phenylhydrazons, CjjH^NjCI, aus absol. A. sclióno gelbe Prismen, F . 168°. — 
Salzsaures Salz des l-Diathylamino-5-phenyl-3-pentanons, CGH 5• C H ,■ CH2• CO• CH2 ■ 
CH2 • K(C2H 5), • HC1, aus Essigester F . 72°, hygroskop. Die freie Base is t ólig. Salz
saures Salz des Phenylhydrazons, C21H 30N3C1, aus A. gelbliche, busclielfórmig an
geordnete Nadeln, F . 149°, 11. in  W. —  l-Z)idthylamino-5-phenyl-3-penianol, C6H5- 
CH, • CH, • CH(OH) - CH, • CH, ■ N(C2H 6),, Ol, K p.15 168—170°. Salzsaures Salz des 
Benzoesaureesters, C22H 30O2NCl, aus Essigester derbe Krystalle, F . 128°; ru ft auf der 
Zunge langanhaltende Anasthesie hervor. —  Salzsaures Salz des l-N-Piperidino-5- 
(3,4-methylendioxyphenyl)-4-penten-3-ons, CH20 2 • C6H 3 • C H : CH • CO • CH, • CH2 • NC5H ł0 • 
HC1, aus salzsaurem Piperidin, Metliylendioxybenzalaceton u. Paraform aldehyd in  A., 
aus absol. A. gelbe, sternformig angeordnete Nadelchen, F. 182°, n icht ganz 11. in 
k. W. Salzsaures Salz des Phenylhydrazons, C23H 280 2N3Cl, aus viel Methanol feine 
gelbe Nadelchen, F . 193°, 1. in  h. W. —  Salzsaures Salz des 1 -N-Piperidino-5-(3,4- 
methyleiidioxyp7ienyl)-3-penianons, CH20 2 • C6H3 • CH2 • CH, • CO • CH2 • CH2 • NC6H 10 • IICl, 
aus absol. A., Pyramiden, F . 155°. Salzsaures Salz des Oxims, C1;H ,50 3N,C1, aus A- 
farblose Prismen, F . 169,5°. — Salzsaures Salz des l-N-Piperidino-5-(3,4-methylen- 
dioxyphenyl)-3-pentanols, ĆH20 ,  • C0H 3 • CH2 • CH2 • CH(OH) • CH2 • CH2 • NC5H i0 • HC1, aus 
Aceton Krystalle, F . 119°; die Alkohoibase bildet ein ziemlich dickes Ol, K p.ls 235— 240°. 
Salzsaures Salz des Benzoesaureesters, C24H 30O4NCl, aus Aceton Prismen, F . 175—176°, 
schmeckt b itter u. anasthesiert nur wenig. — Salzsaures Salz des l-N-Piperidino-5- 
{3,4-diinethoxyphenyl)-4-pe>iten-3-ons, (CH30),CsH 3 • C H : CH • CO • CH, • CH, • NC6H J0 •
HC1, aus salzsaurem Piperidin, Dimethoxybenzylidenaceton u. Paraform aldehyd in  A., 
aus A. Prismen, F. 188°, miiBig 1. in  W. Salzsaures Salz des Phenylhydrazons^ 
C21H ,20 2N3C], aus Methanol Stabchen, F . 195°. — Salzsaures Salz des 1-N-Piperidino- 
5-(3,4-dimethoxyphenyl)-3-pentanons, (CH3O),C0H 3 • CH, • CH, • CO • CH, • CH2- NC0H 10 •
HCl, aus Aceton wohlausgebildete Prismen, F . 133°. — 1-N-Piperidmo-5-(3,4-di- 
vieihoxyphenyl)-3-pentanol, (CH30)2C6H 3 • CH2 • CH2 • CH( OH) • CH2 ■ CH2 • NC5H 10, gelbes 
zahes Ol, K p.ls 240— 245°, aus A. in Kaltemischung Krystalle, F . 69°. Salzsaures
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Salz des Benzoesuureesters, C,SH 340.,NC1, aus Essigester Krystallc, F. 118°. Das Salz 
schmeckt bitter u. anastliesiert nur wenig. —  Salzsaures Salz des l-Diathylamino-5- 
(3,4-methylendioxyplienyl)-4-penten-3-ons, CH20 2C6H 3 ■ C H : CH ■ CO • GIL • CH, • N(C2H 5)2 ■ 
HC1, aus salzsaurem Diathylam in, Methylend i oxy benzylidenaceton u. Paraformaldehyd 
in 96%ig. A., aus A. feine gelbe Nadelcheń, F . 165°. — l-DiatJiylamino-5-(3,4-methylen- 
dioxyphenyl)-3-pentanon, CH20 2-C6H 3-CH2-CH2-C0-CH2-CH,-N(C2H5)2, konnte n icht 
krystallisiert erlialten werden. Red. m it Al-Amalgam ergab l-Diathylamino-5- 
(3,4-imthyUndioxyplienyl)-3-'pentanol, CH20 2 • C6H3 • CH, • CH2 • CH(OH) • CH2 • CH, •
N(C,H5)2, dickfl. 01, K p.](, 222—228°, zielit aus der L uft Kohlensaurc an. Das salz- 
saure Salz, CX0H 26O3NCl, Krystalle, F . 125°, 11. Salzsaures Salz des Benzoesuureesters, 
C23H 30O,NCl, aus Essigester Bliittchen, F . 98°. — Salzsaures Salz des 1-N-Piperidino-
5-{p-metlioxyplienyl)-4-penten-3-ons, CH30  • C,.H4 • C H : CH.• CO ■ CH2 • CH2• NC5H 1(, • HC1, 
aus salzsaurem Piporidin, Anisylidenaceton, Paraform aldehyd in A., derbo Prismen,
11. in  W., F . 186° unter Braunfarbung. — Salzsaures Salz des l-N-Piperidino-5- 
(p-metlioxyplienyl)-3-pentanons, CH30  • CcH ,• CH2• CH2• CO• CH2• CH2• NC5H 1?• HC1, aus 
A. schón ausgebildete Prismen, F . 140°. — Salzsaures Salz des l-N-Piperidino-5- 
(p-methoxyphenyl)-3-pentanols, CH30  ■ C8H 4 ■ CH2 • CH„ • CH( OH) • CH2- CH2 • NC5H 10 • HC1, 
aus Essigester Prismen, F . 117°, sehr hygroskop. Die Alkoholbase is t ein schwcrfl., 
unangenehm rieclicndes Ol, K p.,. 270—275°. Salzsaures Salz des Benzoesuureesters, 
C21H 320 3NC1, aus Essigester Schuppchen, F . 162°, schwaclie anasthet. Wrkg. — 
Salzsaures Salz desl-Diathylaniino-5-(3,4-dimetlioxyphenyl)-4-penten-3-ons, (CH30)2CGH3 • 
CH: CH-CO-CH2-CH2'N(C2H 5)2-HCl, aus salzsaurem Diathylam in, Dimethoxy- 
benzylidenaceton u. Paraform aldehyd in A., aus Aceton liclitgelbe Prismen, F. 134°. 
(Arcli. Pharm az. u. Ber. D tsch. pharmaz. Ges. 265 [1927], 684—95. F rankfurt a. M., 
Pliarmazeut. Inst.) H i l l g e r .

Adolf Muller und Anton Sauerwald, Neue Syntliese und llcindarslellung des 
Hexamethylenimins. Vf. besclireibt eine neue Synth. des Hexamethylenimins, des Ring- 
homologen des Piperidins, durch Eimv. von p-Toluolsulfamid auf a,f-Dibrom-n-liexan: 

B r • (CH„)c • Br +  H ,N  ■ SO, • CcH4 • CH3 +  2 KOH =
2 K Br +  2 H „0 +  '(CH2)6 >  N  ■ SO, ■ C0H4 • CH3 .

Durch Erhitzon m it konz. HC1 entsteht das Hydrochlorid der Base unter Abspaltung 
der Toluolsulfonsaure. Das vor kurzem (G. 1927. I I . 2664) erhaltene Hydrochlorid einer 
m it a-Pipecolin isomeren Base w ird je tz t ais Hydrochlorid des Hexamethylenimins er- 
kannt. Dio dort beschricbenen D eriw . sind ais Abkommlinge des Hexamethylenimins 
anzusprechen. Die Konst. wurde bewiesen durch Aufspaltung des N-Benzoylhexa- 
■methylenimins m it PC15 zu u£-Diclilor-n-liexan u. Uberfiihrung desselben m it CcH 50N a 
in a£-Diphenoxy-n-hexan (F. 83—83,5° korr.). — Es wird eine genauo Beschreibung
ii. Erganzung der (C. 1927. I I .  2664) gegebencn Vorschrift zur Darst. des p-Toluol- 
sidfonylhexamethylenimins gegeben. Zur Abspaltung des Toluolsulfonylrestes wird dio 
Verb. m it konz. HC1 61/2 Stde. im Bombenrohr auf 160° erhitzt. Durch Umkrystalli- 
sieren aus einem Gemisch von Aceton u. A. wird das Ilexamethylenimin-Hydrochlorid 
rein erhalten; es bildet feine, weiCe Nadeln, F . 236°, korr. — Pt-Salz, Zers. bei 196—197°, 
korr. —  Au-Salz, CuHjjNCl^Au, gelb, krystallin., F . ca. 206°, korr. Zers. (in zugeschmol- 
zener Kapillare). —  Pikrat, C12H ls0 7N.,, feinkrystallin., gelb, F. 146,5°, korr. — Der 
HexamethyleniminpJienyltMoharnstoff, Ci3H 18N,S, aus der freicn Base m it Phenylsenfól, 
bildet aus A. farblose Nadeln, F . 143°. —  N,N-Dimethyl-hexamethyleni7noniumjodid,
F. 265°, korr. (zugeschmolzene Kapillare). Aus dem entsprechenden Chlorid wird das 
Pt-Salz dargestellt, CleH 30N2Cl6P t, orangefarbig, Zers. bei ca. 233°, korr. Yf. findet 
bei allen schon bekannten D eriw . fiir die K onstanten etwas andere W erte ais die friiheren 
Darstcller. —  Aus dem Hydrochlorid wird das freic Hexamethylenimin gewonnen, 
welches in  ganz reinem Zustand eine wasserhelle, leicht bewegliche, an der L uft schwach 
rauchende Fliissigkeit von piperidinahnlichem  Gerucli ist. Bei — 20° ers ta rrt es nicht. 
Kp-7,9 138,0—138,2°. D .15'°j 0,8841, D.20-0., 0,87 99, 0,8770, Mol.-Gew. 106,1.
nD23'0 =  1,4654. Das N-Benzoylderiv., C13H 17ON, nach S c h o tte n -B a u m a n n  dar
gestellt, is t eine h arte  Krystallmasse, F . 36,0°, korr., K p.12 190,0— 190,5°. (Monatsh. 
Chem. 48 [1927]. 727—32. Wien, Univ.) " F i e d l e b .

Ragnar Vesterberg, Uber das Betidin. I I .  (Ark. Kenii, Minerał. Geol. 9 [1927]. 
Nr. 45. 1—11. —  C. 1927. II . 941.) W . W o l f f .
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E. Biochemie.
Heinz Zain, Ein Membranmodell fiir eine Reilie bioeleklrischer Vorgdnge. II . Mitt. 

Nachahmung des Verletzungsstromes, des Kaliumchloridruheslroines und des elektrischen 
Fiscliorganes m it Ililfe eines Kollodiumhulsenmodells. (I. vgl. L a b e s , S. 77.) (Arch. exp. 
Pathol. Pharmakol. 125 [1927]. 53—76. Bonn, Univ. Pharmakol. Inst.) P f l u c k e .

Richard Labes und Heinz Zain, E in  Membranmodell fiir  eine Reilie bioeleklrischer 
Vorgdnge. I I I . Mitt. Die polarisatorisclien Ersclieinungen des Membranmodells. (II. 
vorst. Ref.) Eine Reilie hintereinander geselialteter Kollodiumhiilsen, dereń miteinander 
kommunizierendes Innere m it einer Kaliumphosphatlsg. gefiillt ist, tauchen je in m it 
isoton. NaCl-Lsg. gefiillte GefaGe. Diese Anordnung von Kollodiumbiilsen wird ais 
Analogon einer Muskelfaser behandelt. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 126 [1927], 
284—306. Bonn, Pharmakol. Inst.) P. W o l f f .

Richard Labes und Heinz Zain, E in  Membranmodell fu r  eine Reilie bioeleklrischer 
Vorgange. IV. M itt. Nachahmung kateleklrotonischer w ul anelektroionisclier Ersclieinungen 
mittels einer Kollodiumhulsenanordnung. (III. vgl. vorst. Ref.) Eine lange Reihc von 
m it NaCl-Lsg. gefiillten Glasgefśifien kommuniziert miteinander durch capillare, eben- 
falls m it NaCl-Lsg. gefiillte Heber u. soli eine zwischen den Fasern eines Muskelfaser- 
bzw. Nervenfaserbiindels liegende, das ganze Faserbiindcl von Absehnitt zu Abschnitt 
d e r Lange naeh durehsetzende Gewebsspalte imitieren. (Arch. exp. Pathol. Pharmakol. 
128 [1927], 352—7 7 . ) ________________ P. W o l f f .

Fred Vles, Cours do physique biologiąue. T. I .  In tro d u ctio n  a, la  chim ie-physique biologique.
Fasciculc I. L ’Osmose e t les p roprietes qui so n t liees a  la  concen tra tion  m olćculairc
des solutions. P a ris : Vigot freres 1927. (V II, 19S S.) 8“.

E a. P f la n z e n c h e m ie .
H. Herissey, Versucli, durch Aspergillus niger V. Tgli. das Geosid (Gein) auszunutzen, 

■die Grundsubstanz des Engenols, das in der 1 Yurzel von Geurn urbanum L. entliallen ist. 
M it dem Geosid wurden selbst naeh 35 Tagen bei 33—35° keine Entw . von Aspergillus 
oder nur eine ganz unbedeutende Entw. erhalten. Die Niihrlsg. roch weder naeh Eugenol 
noeh reduzierte sie alkal. ICupferlsg. (Buli. Soc. Chim. biol. 9 [1927]. 943—46.) L oh m .

H. Herissey und R. Boivin, Uber die Darstellung des Sinigrosids (Kaliummyronat, 
Sinigrin). (Buli. Soc. Chim. biol. 9 [1927]. 947—49. — C. 1928. I. 358.) LOHMANN.

H. Herissey und R. Boivin, Uber die chemische Natur des schwefelhaltigen Glucosids 
der offizinellen Alliaria, A lliaria officinalis D. C. (Buli. Soc. Chim. biol. 9 [1927]. 
950—52. — C. 1928. I. 358.) L o h m a n n .

O. F. Black und J. W. Kelly, Pseudoepliedrin von Ephedra alata. Die aus Ephedra 
ala ta  isolierte bas. Substanz war 11. in Oxalsaure, weswegen es sich um die Pseudo- 
form handeln muB. Ephedrinoxalat namlich ist nahezu unl. Das aus dem Oxalat 
m it K 2C03 freigemachte u. m it Chlf. ausgeschiittelte Pseudocphedrin hatte  F. 116°, 
das Hydrochlorid F. 180°. Die Ausbeute der rohen Base betrug etwa l°/0, gegen- 
iiber 0,26% Ephedrin aus Ma Huang. Das tlberfiihren der Pscudoverb. in Eplicdrin 
is t leicht moglieh. (Amer. Journ. Pliarmae. 99 [1927]. 748—51.) L. J o s e p iiy .

Erwin Ott, Berichtigung. In  der Mitt. iiber den wirksamen Bestandteil der Bertram- 
wurzel (C. 1928. I. 212) bezielit sich die Bestatigung der friihcren Beobachtungen 
iiber die Bezichungen zwischen chem. Konst. u. seharfem Geschmack seitens E . Ch. 
S n e l l  J o n e s  u . F. L. P y m a n  (C. 1926. I. 1534) nur auf die Feststellungen iiber 
die Zahl u. Stellung der Phenolgruppen, nicht aber auf den vom Vf. nachgewiesenen 
EinfluB der Doppelbindungen; derselbe wurde jedoch bei einer erneuten Nachpriifung 
beim n- Undecansdurevanillylamid u. beim Sebacinsduredimnillylamid wiederum be- 
s ta tig t gefunden. (Ber. Dtsch. chem. Ges. 61. [1928] 246—47.) H i l l g e r .

M. śtulnikow, Der Alkaloidgehalt einiger Pflanzen. Es wurde naeh K o r c z y ń s k i  
(Die Methoden der Best. der Alkaloide, Berlin 1920) der Atropingehalt von einigen 
Pflanzen untersucht. Atropa belladmna, en thalt in  Bliittern 0,38—0,75%, in  Wurzeln
0,29—0,35, in Samen 0,86% Atropin. Dio n . B lattcr sind reicher an Atropin, ais die 
kunstUch beschattenen. Die B latter von Datura stramonium  enthalten  0,32% , die 
Samen 0,38% Atropin. In  B lattern bzw. Samen von Hyoscyamus niger wurden ge
funden 0,17 bzw. 0,34% Atropin, in  B lattern von H. alba 0,35% Atropin. — Alle 
untersuchten Pflanzen stammten aus dem Saratowgebiet. (Bor. Saratower N atur- 
forschcrges. [russ.] 2 [1927]. Nr. 1. 8—14.) B ik e r m a n .
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F. Reichert, Vorldufige Mitteilung iiber die Isolierung der in  den Bldltern des 
Ombu (Phytolacca dioica) enthaltenen physiologisch wirksamen Substanzen. Aus dem wss. 
E x tra k t cler getroekneten Bliitter von Phytolacca dioica werden m it Hilfe von neu- 
tralem  u. bas. Bleiacetat u. durch Alkoholfallung 4 Praparate von Saponinćharakter 
m it verschiedener pliysiolog. W irksamkeit isoliert. Ih r  Vcrh. gegen yerschiedene chem. 
Agenzien wird beschrieben. Die pliysiolog. Unterss. bcsorgtc Isaias Sopena. (Anales 
Asoe. quim. Argentina 1 5  [1927]. 221—24. Buenos Aires.) R a d t .

Y. Volmar und Bs. Samdahl. Uber die Fruchte des Kirondro und ihre Haupł- 
beslandleile. Kurzcs Ref. naeh Compt. rend. Acad. Sciences vgl. C. 1 9 2 7 .1. 2205. Nach- 
zutragen ist: Samen u. Fruchthiille wurden getrennt untersucht. Ungefillire Zus. der 
Samen: Ca. 0,75% o Kirondrin; 13,8% Ol; ca. 11,4% reduzierende Zucker, 1,75% 
Rohrzucker u. 25% Starko; H arz; ca. 18,1% EiweiBstoffe; 3,1% Asche, entlialtend 
Cu, Fe, Mn, Ca, Mg, K , Na, Cl, S, P u .  Si. Ungefiihre Zus. der Fruchthiille: Kein K iron
drin ; ein atli. Ol; 4,4% Gum m i, etwa zur Halfte aus Arabinogalaktan bestehend; Kohle- 
hydrate, dayon 2,5% reduzierende Zucker; Ol; H arz; Oxal-, Wein-, Citronen- u. Apfel- 
siiure; 3,5%  Asche, wie oben, jedocli ohne Cu. — Das erwiihnte ath. Ol erinnert dem 
Gerueh naeh an Orangenol u. zeigt D.20, 0,8860, [a]D20 =  — 4,9° in  A., nD20 =  1,399, 
reagiert lackmussauer, reduziert ammoniakal. x\g-Lsg., fiirbt SCHIFFs Reagens rot- 
violett, cntfiirbt Br in Chlf., ist also yon aldehyd, u. ungesatt. N atur. — Das Ol aus 
den Samen ist naeh Reinigung m it Kohle in sd. PAc. yiscos, gelbbraun, gerueh- u. ge- 
schmacklos, fluoreseiert schwach im Sonnenlicht, intensiy blau in WooDschem Licht, 
wird bei 12° trtibe, bei ca. 5° halbfest u. scheidct Palm itinsaure aus. Es ist ein schwach 
trockncndes Ol. D .15„ 0,9283, E . 11,5°, m,15 =  1,4733, SZ. 56,45, VZ. 200,35, JZ. 94,06, 
AZ. 0, 1. bzw. unl. fliichtige Sauren 2,59 bzw. 0,49. E n tha lt 0,7%  Unyerseifbares 
(Phytosterine) u. 94,7% nichtfluchtigc Fettsiiurcn, davon 16,5% Palmitin-, 58,1% 01- 
u. 18,8% Linolsaure. Das Ol aus der Fruchthiille ist andersartig; n^15 =  1,4265. — 
Kirondrin a  bildet Nadeln oder Prismen u. ist in A.-A. leichter 1. ais die (i-Form. Ana- 
lysen u. Mol.-Gew.-Best. fiihren zur Formel C21H 37O]0 (ungerade H-Zalil! D. Ref.). 
E n tha lt keine Doppelbindung u. kein phenol. OH. Die griingelbe Fluorescenz in  W o o d -  
schem Licht weist auf die Anthracengruppe hin. Is t naeh den iibrigen Eigg. ein Lacton 
m it einer oder mehreren Aldeliydgruppen u. niihert sich so den anderen aus den Sima- 
rubaceen gowonnenen Substanzen, besonders dem Quassin, unterscheidet sich aber 
yon diesen durch dio Violettfarbung m it konz. H,SO_,. (Journ. Pliarmac. Cliim. [8] 6 
[1927]. 295—99. 34G—53.) " L in d e n b a u m .

Antonio da Costa Cabral, D/e Zusammensetzung und Verwendbarkeit des Argan- 
baumholzes. Das troekene Holz des marokkan. Arganbaumes (Argania sidcrozylon) 
h a t folgende Zus.: A .-E xtrakt 0,27%) Lignin  32,36%, Gełlulose a  50,90%) Cellidose [i 
-j- y  5,10%. Bei seiner Irockenen Dest. (100 kg wahrend 8 Stdn. bei einer Temp. bis 
z u  500°) w ird 28,1% Kohle, 4,9%  icasserfreier Teer, 2,0% gel. Teer, 2,2%  Essigsaure. 
u. 0,7%  Mclhylalkohol erhalten. Der Teer, bei einer Temp. bis zu 270° m it einem 
Strom von inertem Gas behandelt, liefert 40,1% Ol, 51,7% Biickstand (davon 58,6% 
unl. in Bzn.) u. ca. 8%  unkondensierbare Gase. (Buli. Inst. Pin 1 9 2 7 . 289. Bor- 
deaux, Inst. d. Pin.) W . W OLFF.

M. Duyster, Giftigo Indischo p lan ten  en p laiitenbestanddeclen . B andoeng: Yisser & Co.
1927. (143, 15 S.) S°. fl. 4.30.

E 6. T ierphysio log ie.
F ritz  Orleiclunann. Untersuchungen iiber den Einflu/3 von Keimdriisenprdparalen 

■auf den Stoffwechsel geschlechtsnormakr Tiere, beobachlet arii Harnąuotienten C : N . Oo- 
phorin, weibliche Keimdriisensubstanz, u. Testiphorin, Hodensubstanz, sind anscheinend 
grundsatzlicli bzgl. der Richtung ihrer Wrkg. gleich zu bewerten; beide wirken auf 
den Stoffwechsel auch gcgcngeschlechtlicher Tiere, der sich in einer Senknng des Harn- 
quotienten C :N  auJJert, d. h. yorwiegend liandelt es sich um eine Umsatzsteigerung 
der N-rcichcn Substanz, kann aber auch durch Oxydationserliohung der N-freien C- 
lialtigen Substanz bedingt sein. (Biocliem. Ztsehr. 1 9 1  [1927]. 293— 306. Berlin, 
Uniy.) " H a m b u r g e r .

A .B o rn s te in , Uber die Wirkung des Adrenalins auf die Oxydalionsprozesse. Durch 
Adrenalin wird der 0 2-Verbrauch von Ganseerytlirocyten oder iiberlebender Hunde- 
extrem itaten niclit geandert. U nter Curare yerandert Adrenalin, intraperitoneal gegeben, 
den Grundumsatz des Hundes n ieht, n. steigert es ihn. Beim H und u. Mensehen ist
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die Steigerung des Gru11dum sat7.es lceinc prim are Steigerung der Oxydationsprozesse, 
sondcrn eino Folgę der erhóhten Muskelerregbarkeit m it Z ittern. (Arch. exp. Pathol.
Pharm akol. 127. 63—68. Hamburg, Pharm ak. Univ.-Inst.) F . Mu l l e r .

E. Frank, M. Nothmann und E. Hartmann, Chemische und mikroskopische 
Untersuchungen iiber das Verlmlien des Olykogens in  der Leber unter der E inw irbm g  
des Insulins. Wie der pankreaslose speicliert aucli der n. H und unter Insulin  Zucker 
ais Glykogen in der Leber u. im  Muskel. Dies wird liistol. u. chem. analyt. bewiesen 
m it Hilfe von Vcrss. an 4—6 Tage hungernden, leberglykogenfreien ELaninchen u. 
Verwendung minimalster Insulindosen (VlO klin. Einheit). (Arch. exp. Pathol. Pharm a
kol. 127. 35—46. Breslau, Med. Univ.-Klin.) F . Mu l l e r .

H. K. Barrenscheen und Robert Berger, Zur Analyse der Insvlinwirhung.
I . M itt. Die Hemmung der Phosphatausscheidung dureh Insulin. Es wurde die Fahig-
keit der Niere, Phospliorsaure aus hexosediphospliorsaurem N a abzuspalten, in v itro  
untersueht u. zwar an Nieren von 11. u. insulinvergifteten wciBen Mausen. Moglichst 
gleich groBe Mengcn des aus den Nieren gewonnenen Organbreis -wurden in je 4 ceni 
einer auf pn =  6,8 gepufferten Ringer- bzw. physiolog. NaCl-Lsg. eingebracht, der
1 eem einer annahernd l% ig . Lsg. yon hexosediphosphorsaurem N a zugesetzt war 
(naeli NEUBERG u . SABETAY dureh Umsetzung von kauflicliem Candiolin ,,Bayer“ 
m it N atriunioxalat hergestellt). Kontrollverss. wurden ohne Zusatz von hexosediphos- 
phorsaurem N a in  5 ceni Ringer- bzw. physiolog. NaCl-Lsg. gemacht. Nach 1-std. 
Stehen bei 37° unter Durehleitung von m it Wasserdampf gesiitt. Luft wurde m it 1 ccm 
‘20%ig. Trichloressigsaure enteiweiBt, u. der Pliosphor im F iltra t nach TlSDALL dureh 
Fiillung m it Strychninmolybdansaurereagens bestimmt. Es zeigte sich, daB die Phos- 
phatase der Nieren der insulinYergifteten Tiere im Vergleich zu der n. Tiere betrachtlich 
geliemmt ist. Vff. glauben darin  eino Erklarungsmóglichkeit fiir das Absinken der 
Phosphatausscheidung dureh den H arn unter endogener u. exogener Insulin wrkg. 
gefunden zu haben. (Biochem. Ztschr. 189 [1927]. 302—07. Wien, Mediz.-chcm. Inst. 
d. Univ.) K. B o r n s t e i n .

H. Steudel und G. Joachimoglu, Is t  die Verwendung von Keimdriisen bei der 
Hersiellung diatetischer Ndhrmittel zuldssig ? Vff. kommen in  ih rer Darlegung zu dem 
SchluB, daB Keimdriisen, insbesondere der Hodensubstanz, auf Grund ihres hohen Ge- 
haltes an Leeithincn, Sterinen u. Vitaminen ein ausgesprochen giinstiger therapeut. 
Effekt bei der Verwendung zur H erst. von diiitet. N iihrm itteln zukommt. E in spezif. 
EinfluB auf die Sexualorgane kommt der per os gegebenen Hodensubstanz n icht zu. 
Gegen ihre Benutzung boi der H erst. von Praparaten, die therapeut. Verwcndung finden, 
sind weder vom Lebensmittelgesetz, noch vom Reichsfleischbescliaugesetz Einwendungen 
zu erheben. (Dtsch. med. W chschr. 54. 139— 40. Berlin.) F r a n k .

Jeno Friesz und Geza Szabó, Uber die Lipoide des Blutplasmas bei inneren Er- 
krankungen. Im  Blute is t das Choleslerin yerm elirt bei Ik terus durcli Gallengang- 
yerschluB, bei Cholelithiasis aueh auBerhalb des Anfalls. Die Menge steigt u. fiillt 
m it der Starkę des Ikterus. Bei Behinderung des Gallenabflusses ohne Leberschiidigung 
is t das Cholcsterin yermehrt. —  Bei pernizióser Anamie ist das Cholestcrin yennindert, 
umgekehrt wie Bilirubin, bei Chlorose, Leukamie, familiarem Ikterus n. oder sub- 
normal. — Lecithin is t im  Blute yerm ehrt bei mechan., katarrlial. u. Salmrsan-Ikterus,
II. bei Cirrliosen, Herzfehlern, Leukamien, Anamien. — Es besteht im allgemeinen 
kcin Zusammenhang zwischen Cholestcrin-, Lecithin- u. Bilirubingeli. im Blute. 
Somit sind die Lipoide n icht zur Diagnosenstellung bei Leber- u. B lutkrankheiten 
yerwertbar. (Ztschr. klin. Med. 106 [1927]. 701—16. Budapest, IV. med. Klin.) F. M.

Benjamin N. Berg, Alfred F. Hess und Elizabeth Sherman, Verdnderungeu 
im  Kalk- und Phosphorgelialt des Blules nach Durclischneidung von Sympathikus oder 
Vagus. Verss. an fiunden, denen entweder einer der Splanchnicusncrven bzw. der 
Plexus edliaeus oder der N. vagus in der Bauchhohle reseziert wurde. Die erstgenannten 
Eingriffe fiihrten zu einer deutlichen Erniedrigung des Ca-Spiegcls im Blute, die bereits 
nach 1 Tage yorhanden u. bis zu 15 Tagen nachweisbar war. Die 2. Operation brachto 
einen erlieblichen Ca-Anstieg m it sich. D er P-G chalt anderte sich n icht wTesentlich. 
Ca-Best. nach K e a m e r -T is d a l l , P-Best. nach B r ig g s  Modifikation des B e l l - 
D oiS Y -V erf. (Journ . exp. 3Ied. 47. 105— 14. New York, Columbia Univ.) SCHNITZER.

Alfred F. Hess, Benjamin N. Berg und Elizabeth Sherman, Veranderung 
des Kalkspiegels im Blut nach Ruckenniarksdurchschneidung. Die Durchschneidung 
des Riickenmarks in Hohe der ersten Dorsalsegmente fiihrt zu einer Stórung des Ca- 
Gleichgewichts des Blutes, u. zwar kommt ein Ca-Anstieg zustande. Dieser tra t  aueh
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boi oinem Versuchshund ein, bei dcm durcli Yorlierige Ausrottung yon Schilddriise u. 
Nebensehilddrusen der Ca-Gelialt crniedrigt war. (Journ. exp. Med. 47. 115—20. 
New York, Columbia Univ.) S c h n it z e r .

Friedrich Kronenberger und Paul Radt, Uber den Mechanismus der alimentdren 
Hyperglykamie nach Versuchen mit Lamdosefiilterung. Um zu cntscheidcn, ob dio ganz 
wenigc Minutcn nach Traubenzuckcraufnahmo cintrctende Hyperglykamie durch 
schnelle Kesorption oder auf reflektor. Wegc zustande kommt, wurde Kaninclicn nach 
24-std. Hungern durch die Dauermagensondc — 1 Stdc. nach doren Einfiihrung —
5 bzw. 10 g Lamtlose in  10 bzw. 20 eom W. cingospritzt. Der Blutzucker wurde im 
Niichternblut (kurz vor der Liiyuloseinjektion entnommen) u. in  dcm in yerschicdenen 
Zeitabstilndon nach der Injektion entnommenen B lut nach H ag  ED ORN-.TenseNt be- 
stim m t. In  jeder Blutprobc wurde auch der Lavulosegelialt festgcstellt, zuniichst 
nach einer zu diesem Zweck ausgearbeiteten, auf der SELlWANOFFschen Rcsorcin- 
HCl-Rk. beruhenden, quantitativcn Methode, der aber spiiter die inzwischen von 
C r e v e ld  angegebene Methode m it Diphenylamin yorgezogen wurde. Aus den Ver- 
suchsresultatcn w ird gefolgert, daB die naeli der F iitterung auftretendc Hyperglykamie 
in einigen Fallen durch schnelle Resorption des Zuckers zu erkliiren ist, daB aber fiir 
die groBcre Zahl der Fiille eine reflektor. Entsteliung angenommen werden muB. (Bio- 
cliem. Ztschr. 190 [1927]. 161—67. Berlin, Lab. d. Krankenli. Moabit.) K . BoRNSTEIN.

Bernhard Stuber und Konrad Lang, Unter suchungen zur Lehre von der Blut- 
</erinnung. X V I. M itt. Uber die Glykolyse in  kunsUichen Gerinnungsgemischen (Fibri- 
n o g e n T h ro m b in ) . (Vgl. auch C. 1927. I. 2439.) Bei der Fibrinogen-Thrombin- 
gerinnung unter Vcrwendung des A l e x a x d e r  SCHMlDTschen Thrombins t r i t t  keine 
Glykolyse auf im  Gegensatz zu einer Fibrinogen-Serumgerinnimg oder spontanen Ge- 
rinnung des Gesamtblutes bzw. Plasmas, wo deutliche Glykolyse beobachtet wird. 
Iiierin  liegt ein neuer Beweis fur dio artifizielle N atur des A l e x a n d e r  SCHMlDTschen 
Thrombins. (Biochom. Ztschr. 191 [1927]. 374—77.) H a m b u r g e r .

Bernhard Stuber und Konrad Lang, Untersuchungen zur Lehre von der Blut- 
gerinnung. X V II. M itt. Uber die ■pw Verschiebung wahrend des Gerinnungsprozesses. 
(Vgl. yorst. Ref.) Bei den yerschiedensten Gerinnungsprozessen konnte ganz allgcmein 
eine Abnalime der [H -] w ahrend des Gerinnungsprozesses nachgewiesen werden (Messung 
m it Hilfe von Gaskett-cn in  der Anordnung von M ic h a e l is ). Die pH-Vorschiebung 
nach der alkal. Seite ist niclit spezif. fiir Blutgerinnung, sie t r i t t  auch bei Milchgerinnung 
auf u. scheint in  allen Gerinnungssystemen ein obligater Vorgang zu sein. (Biochem. 
Ztschr. 191 [1927]. 378—85.) ~ H a m b u r g e r .

Bernhard Stuber und Konrad Lang, Untersuchungen zur Lehre ton der Blut
gerinnung. X V III. Mitt. Uber den Einflufi der Hypo- wid Jlyperkapnie auf die Blut
gerinnung. (Vgl. yorst. Ref.) Experimentell wird nachgewiesen, daB unter dem E in
fluB yon Hypo- u. Hyperkapnie dio Gerinnungsfahigkeit des Blutes stark  erholit, u. 
die Blutglylcolyse, das prim. Moment der Gerinnungszunahme, erheblich beschleunigt 
w ird; Thrombocytenyermelirung h a t nur einen indirckten EinfluB auf dio Gerinnungs- 
beschleunigung. (Biochem. Ztschr. 191 . [1927]. 386—94. Freiburg, Med. Klin.) H a m b .

G. Endres und F. Kubowitz, Stoffwechsel der Blutpldttchen. Im  Gegensatz 
zu der bisherigen Best. der Atmung yon Blutplattclien ohne Rucksicht auf die Ggw. 
von roten Blutzellen, dereń Stoffwechsel n icht ohne weiteres yernaclilassigt werden 
darf, untersuclit Vf. dio Atmung der Blutplattclien nach Entfernung der roten B lu t
zellen. Die anaerobe Glykolyse der B lutplattchcn ist betriichtlich u. wird durch die 
Atmung im wcsentlichen zum Versehwinden gebracht. (Biochem. Ztschr. 191 [1927]. 
395—97. Berlin, Kaiser Wilhelm-Inst.) HAMBURGER.

Endre Tiidos und Alfred Ebel, Physikalisch-clmnische Untersuchungen des Serums 
bei Scharlach. E lektr. gemessen is t der Elektrolytgeh. u. das titrierbare NaCl des Blut- 
sorums bei Scharlach niedriger ais n. (Ztschr. ges. cxp. Medizin 57 [1927]. 709—14. 
Wien, Karolinen-Kinderspital.) F . Mu l l e r .

Endre Tiidos und Alfred Ebel, Uber die physikalisch-chemischen Eigenschaften 
des Liąuor cerebrospinalis bei Meningitis tuberculosa. (Vgl. yorst. Ref.) N. Liquor von 
Kindern h a t 1,3 X 10~2 r. Ohm Leitfahigkeit, bei Meningitis tuberculosa 1,26 X 10- : . 
Dic Leitfahigkeit des Serums is t 1,08 X 10-2 r. Ohm. — Der Cl-Geb. des Liquor nim m t 
bei Meningitis fortsclireitend ab. —  Leitfahigkeit, Cl u. Brechungsindex yerlaufen 
annahernd parallel. (Ztschr. ges. exp. IMcdizin 57 [1927]. 715— 20. Wien, Karolinen- 
Kinderspital.) F. Mu l l e r .
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W. H. Manwaring, D.H.  Marino und T. H. Boone, Einflu/3 des Ilistam ins 
auf die parentcrale Denaiurierung von artfremdem EiweifS. Hundc erhielten nacli einer 
Injektion von Pferdeserum eine //zstowmieinspritzung, die von einem Shock gefolgt 
war. Das zu yersehiedenen Zeiten entnommenes B lut wurde in teilweis entblutote, 
gegen das Pferdeserum sensibilisierte Hunde iibertragen. Nach 48 Stdn. ist die Giftig- 
keit des Histaminblutes gesteigert, nach 4— 7 Tagen ist die Giftigkeit teilweise, naeh 
10 Tagen yollig erloschen. Die Histamindarreichung yerzogert erheblieh den entgiften- 
den Abbau des artfreniden EiweiBes, nach Ansicht des Vfs. durcli Fermenthemmung. 
(Journ. Immunology 1 4  [1927]. 341—46. California, STANFORD Uniy.) S c h n it z k r .

Gulbrand Lunde, Uber die Jodausscheidung durch den Ilarn und iiber Kropfprophy- 
laxe mit Meerfischen. Es werden die J-Mengen, die von den Bewohnern eines norweg. 
Kropfgebietes durch den H arn taglich abgeschicden werden, erm ittelt. Dabei ergibt 
sich die Abhiingigkeit der Jodausscheidung von der Menge der yerzehrten Seefisehe.
— Ferner wird der Jodgehalt yerschiedener frischer u. getrockneter Fisclisorten, sowie 
von Fischkonseryen festgestellt. (Ber. Internationale Kropfkonferenz Bern 1 9 2 7 .
9 Seiten Sep. Oslo.) W . W o l f f .

Sigmund Hirschhorn und Walter Robitschek, Uber Hdmatoporphyrinausschei- 
dung im  Ilarn bei chronischer Bleivergiflung. Hamatoporphyrinurie, bei der in  5 cm 
dicker Schicht, im nicht angesauerten H arn das Spektrum des sauren Hiimatopor- 
pliyi'ins sichtbar ist, gilt ais patholog. — In  77 Pb-Vergiftungsfallen fand man dies
6-mal. 11-mal war es reiclilich, aber noch in  der Norm. N ur der positive Befund is t 
zur Diagnose yerwertbar. — In  einem positiven Falle ging Hamatoporphyrin- u. Fe- 
Geli. des Harns parallel, was fiir nahe Beziehung zwischen E rjTthrocytenzerfall u. 
Hiimatoporphyrinbldg. spricht. Dabei waren Erythroeytenzahl u. Hamoglobin im 
B lut n icht sta rk  vermindert. — Bei chroń. Pb-Vergiftung u. H am atoporphyria con- 
genita liefert Hamoglobin aus zerfallenen Erythroeyten das Ham atoporphyrin. (Ztschr. 
klin. Med. 1 0 8  [1927]. 664—70. Wien, I. mcd. Abt. K rankenh. Wiedeń.) F . Mu l l e r .

Ernst Bloch, Salzwirkung und Diurese. Bei n. Menschen erhoht sieh pji im H arn 
nach Trinken von 11 W. innerhalb 1/2 Stde. m it Zunahme der NaCl-Ausseheidung. 
W ird gleiehzeitig intravenos KC1 injiziert, so steigt die Ausscheidung der meisten 
Ionen, bei NaCl verschieben sich SO., u. PO,,, bei Na2SO.! steigt S 04 stark  unter Ab- 
nalime der anderen Ionen u. W.-Ausscheidung. (Ztschr. klin. Med. 1 0 6  [1927], 733 
bis 744. I. med. Klin.) F . Mu l l e r .

Knud O. Molier, Ein Fali von Uriimie, behandelt mit inlravenoser Infusion hyper- 
tonisch-er Natriumsuljailosung. Bei einem Fali von plótzlicli olinc vorlierige Zeiehen 
einer Niereninsuffizienz auftretender Uramie tra t unm ittelbar an eine intravenóse 
Infusion von Na2S 04 in  hyperton. Lsg. eine erheblielie Besserung ein. (Klin. Wchschr. 7.
165—67. Kopenhagen, Univ.) F r a n k .

Hedwig Langecker, Der wirlcsame Bestandleil des Glukhorments. (Vgl. C. 1 9 2 8 .
I. 369. 1058.) Es w ird die fruhere Beobachtung des Vfs. auf Grund weiterer Verss. 
bestatig t, daB in den Glukhormenltabletten der gleiche Stoff enthalten ist wie 
in Synihalintablciten. Elementare Zus., Molekulargrofie, Eigg. u. W rkg. stimmen 
Yóllig m it der des Dekamethylendiguanidids iiberein. (Klin. Wchschr. 7. 159—61. 
Prag, D tscb. Univ.) F r a n k .

L. Barthe und E. Dufilho, iiber die Bestimmung von Chlor und Natrium in  
der Milch weiblicher Sdugetiere. (Buli. Soc. Pharm ac., Bordeaux 6 5  [1927]. 208—11. — 
C. 1 9 2 8 . I . 373.) H a m b u r g e r .

Ulrich Steinberg, Weitere bakteriólogische Untersuchungen von Harn, Galie und 
Duodenalsajt. Vf. konnte ais wiehtigstes Ergebnis einer groBen Rei ho von Urinunterss. 
bei Entzundungen der Harnorgane das Vorherrsehen der pyogenen Kokkeninfektionen 
feststellen. Bei den entzundlichen Affektionen der Gallenwege belierrschen die Eiter- 
kokken den 1. P latz, unter diesen Staphjdokokken u. grampositive Diplokokken. Vf. 
ist auf Grund seiner Untcrs.- u. Yers.-Ergebnisse der Ansicht, daB den pyogenen Kokken 
fiir die Infektion der Gallen — w e  auch der Harnwege ein vorzugsweise hilmatogen- 
deszendierender Infektionsweg zukommt. AusfuhrlieheLiteraturangabe. (Ztrbl. Bakter., 
Parasitenk. Abt. I. 1 0 5 . 291—302. Dresden, Bakteriolog. Unters.-Anstalt.) F r a n k .

Thomas Moore, Vi(amin A-Bildung in  im D unkeln aufbewahrlen Weizenkeimlingen. 
F iitterung von im Dunkeln aufbewahrten Weizenkeimlingen (10 Tage) an R attcn, 
die vitamin-A-frei erniihrt wurden. D uich tagliclie Gaben yon 1,5 g Trockensubstanz 
wurde der Tod der Tiere yerhindcrt u. das W achstum wieder hergestellt. Diese 
R esultate stimmen m it den Unterss. von W lLSON u. COWARD iiberein, wonacli
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Yitamin A in im Dunkeln aufbewahrten Gowcbcn gcbildet wird. (Biociiemical Journ. 
21 [1927]. 870—74. Cambridge, Biochcm. Labor.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Robert Henry Aders Pliminer, John Lewis Rosećlale und William Henry 
Raymond, Ernahrungsversuche. VI. Nahrungsgleiehgeuiicht durch Yitamin B. (V. vgl. 
C. 1924. I. 2441.) Eiweifl, F e tt u. Kohlehydrate der Nahrung bediirfen der Er- 
ganzung durch das Vitamin B. Bei Ktiken sind 6—10% getrocknete Hcfe notig, 
bei ausgewaclisenen R atten  2%, bei Tauben 4% , um ein normales Gedeihen der Tiere 
zu erzielen. Jungę Tiere brnuclien mehr Vitamin B ais altc. Vitam in B schcint 
daliach ein Bestandteil des Zellkerns u. fiir das Waclistum erforderlicli zu sein. Bei 
vitamin-B-armer Ernahrung treten  Darm- u. Herzscliadigungen auf. (Biociiemical 
Journ. 21- 913—39. London, St. Thomas’s Hospital Med. School.) H ir s c h -K a u f f m .

Robert Henry Aders Plimmer, John Lewis Rosedale und William Henry 
Raymond, Ernahrungsversuche. V II. Der Bedarf der Kuken an fettlóslichem Vitamin. 
(VI. ygl. vorst. Ref.) Mindestens 0,5°/0, besser l° /0 Lebertran, sind fiir die Aiifzueht 
der Kiiken erforderlicli. (Biociiemical Journ. 21 [1927]. 940— 44. London, S t. 
Thomas’s Hospital Medical School.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Stanley Gordon Willimott und Frank Wokes, Yitamin A  und D im  Spinał. 
Vff. stellten einen Aceton-Atherextrakt aus getrocknetem Friihlingsspinat hor, 200-mal 
konzentrierter ais dic frisclien B latter u. prakt. frei von Mineralien u. oxydierenden 
Enzymen. Bei Fiitterung von 25 mg taglicli blieben die Versuclisratten von Xero- 
plitlialmie verschont u. zeigten ein fast n. Waclistum. Vitamin D in nennenswerter 
lUenge enthielt dieser Extrakt- liingegcn niebt. (Biociiemical Journ. 21 [1927]. 887 
bis 894. Liverpool, Univ.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Henry Wulf! Kinnersley und Rudolph Albert Peters, Antineuriiische Ilefe- 
konzentrationen. I I .  Der Gebraueh von Pflanzenkohle bei der Konzentralion des Torulins. 
(I. ygl. C. 1925. I. 2573.) Verbesserte Technik zur H erst. von Torulinkonzz., die in 
Mengen von 0,2— 1,0 mg taglicli schon wirksam sind. (Genauerc Einzelheiten vgL 
Original.) (Biociiemical Journ. 21 [1927]. 777—90. Osford, Rockefeller Department 
of Biochemistry.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Stanisław Kazimierz Kon, Uber das zeitweise spontane Verschwinden typischer 
Beriberisymptome bei Vitamin-B-frei ernahrten Tauben. Bestatigung der von R a n d o i n  
u. SiMMONET (ygl. C. 1924. II. 2769) mitgeteilten Rcsultate. (Biochemićal Journ . 
21 [1927], 834—36. London, Univ. Coli.) " HIRSCH-KAUFFMANN.

Stanisław Kazimierz Kon, Die Wirkung von Glyeinzusalz zu Fitamin B-freier 
Diiit bei Tauben. Glycinzusatz erwies sich ais unwirksam, die Ansiclit COLLAZOS, 
daB Kohlehydrate bei vitamin-B-frci erniihrten Tauben tox. wirken, konnte nieht 
bestiitigt werden. (Biociiemical Journ. 21 [1927]. 837—39. London, Universitv 
College.) I I ir s c h -K a u f f m a n n . '

L. Randoin und E. Lecoę[, Uber den Ein fiu  (i von amylolytischen Fermenten 
auf die EntwicTclung von Avitaminose B  infólge einer starkereichen Diiit. Zufuhr von 
amylolyt. Ferm enten (z. B. Diastase gekeimter Gerste) oder Erhitzen von starke- 
lialtigen Nahrungsmitteln bis auf etwa 100° besclileunigen bei einer starkereichen 
Diiit die Entw. kiinstlich erzeugter Avitaminose, was weniger auf eine Zerstórung 
der Vitamine zuriickzufiihren ist, sondern auf eine yermehrte Verdauung der Glueide 
zu beruhen seheint. (Journ. Pliaim ac. Chim. [8] 6 [1927]. 340—46.) H a m b u r g e r .

Vincent Brian Wigglesworth, Verdauung bei den Kiichenschaben. I. Die Wasser- 
stoffionenkonzentration im  Darmtrakt. In  0,02 ccm FI. wird pn naeh einer colorimetr. 
Methode bestimmt. Bei der Blatella germanica betragt ph des Speiehels 6,9 u. des 
Magens 6,2 u. des Schlundes 5,2. Naeh EiweiBfiitterung: pn  des Magens 6,4, des 
Schlundes 6,3; naeh Kohleliydratfiitterung 6,3 bzw. 4,8. (Biociiemical Journ. 21 
[1927]. 791—96. London, School of H yg. and Tropical Med.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Vincent Brian Wigglesworth, Verdauung bei den Kuehenschaben. I I .  Die Ver- 
dauung der Kohlehydrate. (I. ygl. yorst. Ref.) Dic Speicheldriisen der Kiichen- 
sehaben sezernieren eine Amylase u. die der Blatella germanica im  Gegensatz zur 
Periplaneta americana eine Inyertase. E xtrak te des Schlundes entlialten keino 
Enzyme fiir Kohlehydrate. Der Magen u. die Leber produzicren Inyertase, Maltase u. 
geringe Mengen yon Lactase. (Biociiemical Journ. 21 [1927]. 797—811. London, 
School of Hyg. and Tropical Med.) H ir s c h -K a u f f m a n n .

Ernst Mangold und Constanze Schmitt-Krahmer, Die Slickstoffrerleilung 
im  Pansen der Wiederkiiuer bei Fiitterung und Hunger und ihre Beziehung zu den Pansen-
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infusorien. Dor Anteil des Bakterien-N am Gesamt-N des Panseninhaltes von u. er- 
nahrten Schafen betragt 10%, wahrend die Panseninfusorien nnr unwesentlich den 
Gcsamt-N beeinflussen. Der Geli. an Gesamt-N des Panseninhaltes betriigt bei n. er- 
nalirten Schafen 0,2—0,3%, ist bei dickfliissiger Konsistenz hoher ais bei diinnfl., 
wechselt m it der Ernalm ing (Zunalnno durch K raftfu ttcr, Abnahme durch Heufutter)
u. sinkt bei Himger bis zu 0,05%. Form oltitrierbarer N  konnte im  Panseninhalt nieht 
nachgewiescn werden, wohl aber N H 3. (Biocliem. Ztsehr. 1 9 1  [1927]. 411—22. Berlin, 
Landwirtschaftl. Hochsclnile.) H a m b u r g e r .

Th. von Fellenberg, Versuclie uber die Jodspeicherung in  den einzdnen Organen. 
Beim Bind ist dic Sehilddruse bei weitem das jodreiehste Organ, die Gehalto waren 
aber bei 3 Tieren sehr verschiedcn. Milz, Muskel, B lut u. Hoden enthielten unter sich 
ahnliche Mengen. Beim Muskelfleiscli gingen beim Abbriihcn etwa %  des J  in die 
Briihe. Von 2 Kaninchen enthielt das mannliche, m it Kropf beliaftete in seiner 10-fach 
schwereren Schilddriisc 24-mal m ehr J  ais das weibliclie kropffreie. Auch Milz u. Leber 
waren jodreiclier ais beim Weibchen; bei letzterem  uberwog der Jodgeh. in %  in den 
Geschlechtsorganen u. in  der Galie. Beim Meerschweinclien stieg nacli Eiitterung von 
3600 y Jod  die Jodmenge in der Summę aller Organe zuerst auf das 3,6-fache (134,4 y) 
des Kontrolltieres (33,8 y), sank dann aber auf das 2,5-fache (94 y). Besonders dio 
Lunge reieherte sich sta rk  m it J  an, gab dieses aber schnell wieder ab. Bei einem Vers., 
an sich selbst, gelang es Vf. nieht, Ausselieidung von J  durch dic Lunge (Ausatmungs- 
luft) naehzuweisen. In  den Organstucken eines in  3 Wochen m it 840 mg J  in  Form 
von Jodtrypofhm n behandelten Patienten wurde 3800—15 600}' J /k g  gefunden, am 
meisten in  GroChirn u. Nicre. Bei Schilddruscn Neugeboroner w ar der Jodgeh. sehr 
schwankend, 0,4— 13,4 y J  in  1 g Driisc. (Mitt. Lebensmittelunters. Hygienc 17 [1926]. 
235—42. Bern, Eidgen. Gesundheitsamt.) Gr o s z f e l d .

Th. von Fellenberg, Unlersuchungen iiber den Jodstoffwechsel. II . Mitt. (I. vgl. 
C. 1 9 2 4 . I. 494.) Bei Vergleich eines kropffreien Ortes, Forto dei Marmi an der ligur. 
Kuste, m it einigen K ropforten war der Jodum satz in  der kropffreien Gegend am 
hóchsten. Bei dem n. Jodumsatzo in  24 Stdn. findet man beim Erwachsenen in 
gleielien Zeiten nahezu gleich groBe Jodausscheidungen, beim ICinde tagsiiber hóhere 
W erte ais in  der Nacht. Seel. Beeinflussung (Spannung u. Erwartung) rorm ehren 
beim K ind die Jodausscheidung. Naeh Einnahm e von 300 u. 600 y J  beim Kinde 
Jodspeicherung, etwa %  der Einnahm cn entsprechend; bei einmaliger Jodgabe von 
5000 y (ais K J j  war die Hauptausseheidung naeh etwa 30 Stdu. erreicht, K urye iihnlich, 
wie von V e i l  u . S tu r m  fiir 0,5 g K J  gefunden. Das organ. Jod  iiberwiegt im H arn 
das anorgan. Bei Verabreichung von viel Schilddriisenmaterial is t dic Resorption 
eine mangelhafte, Ausscheidimg bald m ehr in  organ., bald in  anorgan. Form ; am
2. Tage uberwog das anorgan. J  bei weitem. Das Jod  der griinen Pflanzcntcile ist 
nur tcilweiso resorbierbar. W ird Heu verregnet, so nim m t sein anorgan. Jod  stark  ab, 
wahrend das weit iiberwiegende organ, n ieht m erkbar herausgel. wird. (Mitt. Lebens- 
mittelunters. H j’giene 1 7  [1926]. 223—34. Bern, Eidgen. Gesimdheitsamt.) Gr o s z f .

Alesander Simon, Beitrag zur Frage iiber das Eingreifen des Tliyroxins in  den 
intermediaren Zellstoffwechsel. Naeh dcm NEUBERGschen Abfangvorf. wurde der 
Einflufi von Thyrosin (S c h e r in g ) auf die intermediare Acetaldehydbldg. in  der iiber- 
lebenden Kaninchenleber bestimmt, u. dabei gefunden, daB in der Mehrzahl der Fiille 
eine Vermehrung, in  einigen Fallen aber auch eine Verminderung der Acetaldehyd- 
menge vorkommt; die Ursaelie der letzteren is t unbekannt. Es wird ais wahrscheinlicli 
angenommen, daB die Acetaldehydbldg. unter Thyroxinwrkg. auf Beeinflussung des 
Kohleliydratstoffwcchsels berulit. (Biocliem. Ztsehr. 1 8 9  [1927]. 265—69. Berlin, 
Patholog. In st. d. Charite.) K . BÓRNSTEIN.

A. Bornstein und A. Loewy, Untersuchungen iiber den Alkohohimsatz beim 
Menschen. Bei einem Anstieg yon 0,05— 0,075% A. im B lut ergibt sich eine gewisse 
Benommcnheit u. guto Stimmung; naeh 2 S tdn. is t bei einem Sinken auf 0,025% Blut- 
alkohol das psych. Verh. n., naoh 4 Stdn. is t das B lut alkoholfrei. Durch verabfolgten
A. is t der Erhaltungsumsatz nieht geandert, ein kiinstlich erlióhter ltespirationsąuotient 
wird durch A.-Gabcn anfangs erniedrigt, bleibt- aber auf einem gewissen Niveau un- 
verandert, glcichgiiltig, ob der A.-Geh. des Blutes von 0,06% auf 0,004% sinkt, d. h. 
dio A.-Verbrennung in den Geweben ist in  hohem MaBe unabhangig von dem A.-Angebot 
seitens des Blutes. Eine Veranderang des Erhaltungsumsatzes unter einer koinbinierten 
Wrkg. von A. u. Zucker wird festgestellt, ohne daB Yf. die Ursachen dieser „Poten-
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zierung“ erklaren kann. (Biochem. Ztschr. 191 [1921]. 271—89. Davos, Eorseh.-Inst. 
Tl. Hamburg, Univ.) H a m b u r g e r .

Virchow, Uber die Wirkung des Cliinins auf den respiratorischen Sloffwechsel 
<ks Menschen. Beim fiebernden Menschen laBt sich prinzipiell keine Verschiedenheit 
in  der A rt der Entfieberung durch Pyramidon, Antipyrin  oder Chinin feststellen. 
Auch Chinin entfiebert durch Erhohung der Warmeabgabe u. Hemmung der Warme- 
produktion, ebenso wie es der natiirliche EntfieberungsprozeB tu t. — Vf. glaubt, daB 
Pyramidon dem Chinin vorzuziehen ist, da jencs besser dosierbar sei, schneller u. 
sicherer wirkc u. die nerydsen Begleitstorungen besser beseitige. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 1 2 7 . 28—34. Heidelberg, Med. Klin.) E. Mu l l e r .

H Bernhardt und C. B . Strauch, Uber parenterale Resorption von Felłstoffen. 
Bei Hunden, R atten , Meersehweinchen u. Mausen fanden Vff. ebenso wie beim Menschen, 
daB irgendwie parenteral beigebraclite Eette u. Ole, sei es ais solclie oder in  yerschieden- 
ste r Emulsion, m it oder ohne J-Geli. fast gar nicht im Laufe von vielen Woehen resor- 
b iert werden. Viele Ole oder Eette reizen auBerdem das Gewebe bis zur Nekrose. Reine 
Grenz-KW-słoffe sind vollig unresorbierbar. — Von Jodipin  wurden 5 g in  200 Tagen 
resorbiert! Durch dieses lange Yerweilen im Korper, so in  den Neryenscheideri, konnen 
schwere Storungen (Ischias) eintreten. -— Man kann bei chirurg. ,,0l- oder Wachs- 
plomben“  die Verweildauer durch Anderungen in  der Herst. der Emulsion yariieren .— 
Fiir intravenose Eett- oder Olernahrung, die noch am aussichtsreichsten ware, sind 
vorerst die tcchn. Voraussetzungen noch zu schaffen. (Ztschr. klin. Med. 1 0 6  [1927], 
671—700. Berlin, I . med. u. chirurg. Klin. d. Charitó.) E. M u l l e r .

Yu Ting Shah, Anderungen in  der Sauerstoffaujnahme der Niere bei Salzdiurese. 
Urethanbchandelte Kaninchen wurden naeh B a r c r o f f  u . B r o d ie  seziert u. der 
EinfluB intrayenoser Gaben von isoton. u. hyperton. Lsgg. yerschiedener Salze auf 
das Sauerstoffabsorptionsvermógen der Niere u. auf die austretende Urinmenge unter- 
sucht. Bei einmaligen Injektionen isoton. Lsgg. yerursachten NaCl u. Na2S 04 keine 
Anderung, MgCl2 geringe, KC), LiCl, N aN 03 u. besonders CaCl2 betrachtliehe "Steigerung 
der O-Absorption. Die Harnmenge wurde yergroBert durch Na2S 04, KC1, NaNO,, 
CaCl2; kaum merklich durch MgCl2. In  lióheren Konzz. wirken auch NaCl u. Na2S04 
absorptionssteigernd, letzteres auch bei langcre Zeit fortgesetzter Darreiehung iso
ton. Lsgg. (Proceed. Imp. Acad., Tokyo 3 [1927], 627—29.) MARSSON.

Seizo Komatsubara, Durch Arsen- und Antimonverbindungen verursachte Ande
rungen im  Gasstoffwechsel der Niere und ihre Beziehungen zur Hambildung. Das naeh 
As-Dosen von 0,01—0,0005 g fiir ein Kaninchen von 3 kg Gewieht beobachtete Sinken 
des Blutdrueks u. der Harnmenge geht zeitlich nicht parallel m it der gleiehfalls auf- 
tretenden Verminderung des Sauerstoffabsorptionsvermogens der Niere. W ahrend 
das letztere ctwa 40 Stdn. naeh der Injektion im Minimum yerharrt u. erst dann 
langsam wieder zunimmt (oft bis zu einem W ert, der lióher ist ais der normale), sinken 
Blutdruck u. Harnmenge nur fiir kurze Zeit. — Naeh Injektion von Brechweinstein 
zeigte sich die gleiche Erscheinung, allerdings weniger ausgepragt. (Proceed. Imp. 
Acad., Tokyo 3 [1927]. 630—31. Tokio, Univ.) Ma r s s o n .

Tohoru K itano , Ober das physiologische und pharmakologische Verhalten uber- 
lebender weifier und roter Kaninchenmuskeln bei yerschiedenen Temperaturen. Bei 18 
bis 19° ist die Zuckungsdauer weiBer u. roter iiberlebender Kaninchenmuskel liinger 
ais n. bei 39°. Die Zuckungskurve des weiBen Muskels bei 18—19° ist gleich der des 
roten bei 39°; die des roten bei 18° entspricht der des glatten Muskels. Bei 18—19° 
sind die piast. Eigg. starker, die elast. geringer ais bei 39°. So hat der rote Muslcel 
bei 18—19° typ. Tonusmuskel =  Verlangerungs- u. Verkiirzungsrk. — Acetylcholin 
w irkt auf Muskeln, auch naeh Nervendegeneration, n ic h t.— Veratrin w irkt bei niederer 
Temp. am weiBen Muskel gar nicht. Die Narkotika wirken alle starker bei hóherer 
Temp., also n icht dem Teilungskoeffizienten entsprechend. — Die reversible Narko- 
tikum kontraktur yerlauft ohne Bldg. von Milchsaure. — 7sT-jS'o?z-Lahmung yerlauft 
bei niederer Temp. yerzógert. — Alle Befunde sind erklarbar durch Verminderung 
der Perm eabilitat in  der K alte u. Steigerung in der W annę. (Arch. exp. Pathol. Pharm a
kol. 1 2 7  [1927], 69—92. Greifswald, Pharmakol. Inst.) F . Mu l l e r .

Erno Annau und Jeno Hergloz, Uber Resorptionsfórderung und Potenzierung 
der Alkaloide und Salze durch Saponinę. Saponinę yerandern die Sehleimhaute des 
Verdauungskanals u. die Zellmembranen im allgemeinen durch Anderung des Chole- 
sterin-Leeithin-Gleichgewichts im Sinne verstarkterer Perm eabilitat fiir Gifte. So 
wirken sie resorptionsfordernd u. potenzierend. Dem entspricht, daB, Saponin stark

X. 1. 86
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diuret. w irkt. (Arch. exp. Pathol. Pharm akol. 127 [1927]. 93— 100. Budapest, 
Pharmakol. Univ.-Inst.) F . Mu l l e r .

Alfred Fróhlich, Chemotherapie. I. Vortrag. (Wien. med. Wchsclir. 78. 
143—45. 182—86. 214— 16. Wien.) F r a n k .

B. Wottschall und Wheeler-Hill, Uber die Ausscheidung des Noctals. Das 
Noctal wird nur in geringen, individuell yerschiedenen Mengen ausgeschieden, die etwa
1—3%  der eingefiihrten Menge betragen. Die Hauptmenge wird in den ersten 24 Stdn. 
ausgeschieden, im iibrigen wird das Noctal bis auf geringe Reste im  Korper abgebaufc 
n. aueh diese werden rasch aus dem Korper abgefiihrt. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 
140—41. Hamburg-Eppendorf, Allgem. K rankenh.) F r a n k .

Fritz Hirsch, Uber Erfahrungen m it Fissan-Fabrikaten (Diaiomeen-Silicea- 
MilcheiiueifS) in  der Dermatologie. Die Fissempraparate (Herst. D e u ts c h e  M ilc h -  
w e rk e  A.-G., Zwingenberg) stellen Milcheiw'eiB-Fettemulsionen in Verb. m it hooh- 
voluminóser S i02 dar. Sie kónnen m it allen in der Dermatologie gebrauchliehen Mitteln 
kombiniert werden. Die Erfolge m it den Praparaten waren recht gut. (Dtsch. med. 
Wchschr. 54. 143—44. Berlin, S tadt. Frauenkrankenh.) F r a n k .

Walter Joseph und Rosendorff, Die Behandlung juckender Hauterkrankungen 
m it Bromoslrontiuran. Mit Injektionen yon Bromostrontiuran erzielten Vff. gute E r
folge bei der Behandlung yon Hautleiden yerschiedenster Art. (Dtsch. med. W chschr, 
54. 144—45. Berlin, Poliklinik von M ax J o s e p h .) F r a n k .

Konrad Schiibel und Philipp Stohr jr., Neue Untersuchungen zur Pharma- 
kologie transplaniierler Amphibienherzen. Im plantation des Herzens von Bombinator-
1 ary en an der rechten Bauchseite. Sie werden bei jeder Diastole dunkelrot, prali ge- 
fiillt, entleeren sich restlos u. regelmaCig. Das im plantierte Herz is t meist gróBer ais 
das des W irtstieres. Wenn man yon 2 Tieren die Herzen yertauscht u. an der n. Stelle 
einpflanzt, sind sie von n. GroBe, Form u. Funktion. Aueh ein halbes Herz wachst 
sich n. aus. — Das Tauschherz is t gegen Muscarin  refraktar. Atropin, Cholin u. 
Pilocarpin wirken aueh in hóheren Konzz. n icht auf das Tauschherz. Coramin u. 
Hexelon machen schnell Pulsverlangsamung, diastol. reyersiblen Stillstand. Nikotin  
m acht dasselbe nach langerer Latenz. Strychnin bewirkt allgemeine Erregung, dann 
Pulsyerlangsamung u. Lahmung, Morphin  u. Adrenalin Pulsverlangsamung, Cojfein 
Muskelanderungen an der Larve m it Herzwuhlen u. Herzflimmern. Aconitin  u. 
Strophanthin wirken wie am n. Herzen pulsverlangsamend. (Arch. exp. Pathol. 
Pharmakol. 127. 47—62. Erlangen, Pharmakol. u. anatom. Inst.) F . Mu l l e r .

Alfred Leo, Uber chronische Methylalkoholvergiflung. Eine kiinstlicho Ge- 
wóhnung an sicher tódliche Dosen von Mcthj'lalkoliol konnte beim H und erreicht werden 
ohne besonders charakterist. Vergiftungserscheinungen (Aufnahme von 11 CH3OH  
innerhalb von 2 Monaten). Die Formiatausscheidung im H arn wird geringer ohne eine 
wesentliehe intermediare Oxydationssteigerung. Die Beobachtungen am Hunde machen 
die Móglichkeit einer Gewóhnung an Methylalkohol wahrseheinlich, so daB die Schad- 
lichkeit des Tabakrauchens keineswTegs auf eine Methylalkoholwrkg. zuriickgefiihrt 
werden kann. (Biochem. Ztschr. 191 [1927]. 423—38. Breslau, Univ.) H a m b u r g e r .

A. Kaemmerer, Bleibehandlung von Krebsgeschwulsten. Yerss. m it kolloidalem 
Pb (Praparat Heyden 853) bei der Behandlung von Carcinomen. Das P raparat stellt 
schwarze B lattchen dar m it 52% PbS, in W. 11. Die Erfolge waren absolut ungiinstig, 
im Gegensatz zu den engl. Autoren B l a ir -B e l l , Gl y n n  u . anderen. (Dtsch. med. 
Wchschr. 54. 138—39. Berlin, Hufeland-Hospital.) F r a n k .

Fujiwo Shionoya und Hojo Yamakawa, Verwendung des Lipjodols ais Sekunddr- 
strahler bei malignen Geschwiilsten in  der Bontgentherapie. M it Mauskrebs oder Ratten- 
sarkom geimpften Vers.-Tieren wurde nach 7— 10 Tagcn 0,02—0,03 ccm Lipjodol 
,,Lafay“ in das Zcntrum der Tumoren injiziert u. letztere dann m it filtrierter Róntgen- 
strahlung 3— 10 M n . bestrahlt. Die Tumoren yerschwanden oder wurden doch śtark  
im W achstum gehemmt. Das gleiche R esultat wurde im klin. Vers, bei yerschiedenen 
Carcinom- u. Sarkomfallen erzielt. (Proceed. Im p. Acad., Tokyo 3 [1927]. 622—23. 
Tokio, Uniy.) Ma r SSON.

Otto Furth , L ehrbuch der phj-siologischen und pathologischen Chemie in  75  Vorlesgn. f. 
S tud ierende ,Arzte, Biologcn u. Chemiker. Zugleich 2. Aufl. d. „P rob lem e d . physiolog.
u. patholog. C hem ie". Bd. 2. Stoffweehsellehre. Lfg. 5. L e ip z ig :F . C. W . VogcI 1927. 
gr. 8°. 2 .5 .  P u rin  und  K ohlehydratstoffw echsel. Vorlesg. 52—62. (V S .. S. 149—334. 
nn . M. 1 5 . - .
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F. Pharmazie. Desinfektion.
C. Bachem, Leberlran oder Lebertranemulsion. Lebertran u. Lebertranemulsion 

zeigen die gleiche, hochwertige Wrkg., wenn letztero vorschriftsmaBig bei niedriger 
Temp. u. unter Fernhaltung von Licht u. O durch exakte Emulgierung hergestellt 
wird. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 68 . 44. Bonn.) L. JOSEPIIY.

Ph. Fischer und Ph. Horkheimer, Exlr. Secalis cornuii fluidum. Durch Ein- 
dampfen von 70 g Seealefluidextrakt zur Sirupdicke, Lsg. in  W., Schiitteln m it 3 g ge- 
brannter Magnesia, Versetzen m it 175 g A. u. 4 g Tragant u. Abfiltrieren wurden bei 
W eiterverarbeitung der ath . Lsg. genau nach der Vorsehrift fiir Seeale com utum  gute 
Resultate erzielt. Das nochmalige Filtrieren nach dem Einstellen der salzsauren Aus- 
ziige in W. von 50° ist uberfliissig. (Siiddtsch. Apoth.-Ztg. 68. 43—44. Niirnberg, 
S tad t. Krankenhaus.) L. JOSEPHY.

G-. Malcolm Dyson, Medizinische und vericandte Chemikalien im  Jahre 1927. Zu- 
sammenfassender tJberblick iiber die Fortschritte der therapeut. Chemie im Jahre 
1927 sowie iiber neuerc Erfahrungen in der Itonservierung von Holz u. Textilien. 
(Chem. Age 18. 6— 7.) SlEBERT.

Th. von Fellenberg, Uber jodierles Kochsalz. I II . (Vgl. auch C. 1924. L 1338.) 
Die fortgesetzten Beobachtungen (Tabellen u. Kurven) zeigten, daB das in den Salinen 
m it 5 mg K J  jodierte Salz stets etwas von seinem Jodgeh. verliert, bis es zum Ver- 
brauch gelangt, u. daB es sieh auch bis zu einem gewissen Gradc entmischt, Mangel, 
die sich durch besseres Trocknen mildem lassen, die aber unbedenklich sind, weil schon 
kleinere Mengen ais 5 mg/kg gegen Kropf prophylakt. wirksam sind. (Mitt. Lebens- 
m ittelunters. Hygiene 17 [1926]. 242—50. Bem, Eidgen. Gesundheitsamt.) Gr o s z f .

Ch. Schweizer, Ver suche m il alkoholgefalitem Pfe rdefle ische ivx i/> ais Prdzipilogeu. 
Das Verf. lieferte Antisera yon nur geringer W irksamkeit, machte aber eigenartiger- 
weise die Tiere fiir die Gewinnung eines hochwertigen Antiserums iiberraschend emp- 
findlich, wenn den vorbehandelten Tieren n. Pferdeblutserum eingespritzt wurde. 
(M itt. Lebensmittelunters. Hygiene 17 [1926]. 263— 67. Bern, Eidgen. Gesundheite- 
am t.) Gp.OSZFELD.

— , Ileilkunde und Giftlehre. V i g a n t o l ,  Zus. 6'27/ / , 20 , schwach gelb gefarble 
M., harzartig. Durch oxydierende Einfliisse erfolgt Verminderung der Wirksamkeit. 
Priifung erfolgt auf biol. Wege. Therapeut. Verwendung bei allen krankhaften Zu- 
standen, die auf Mangel von D-Yitamin beruhen. Es besitzt etwa den 20 000-fachen 
W irkungswert des Lebertrans. Angabe der iiblichen Gebrauehsformen u. Doaierung. 
(Pharmaz. Zentralhalle 69. 56—57.) L. J08EPHY.

Carl Brack, Uber die Anicendung von „Salbentinkiuren" fu r  Hautheilzweclce. 
U nter dem Namen M ilkudenn wlatile (Herst. C hem . F a b r ik  M ilk a l ,  Hamburg) 
kommt ein nach Angaben des Vfs. hergestelltes P raparat in den Handel, das eine konz. 
Lsg. von Milehfett in  einem fluchtigen, reizlosen u. nicht feuergefahrlichen Lsg.-Mittel 
darstellt. Vf. nennt das P raparat ,,Salbentinktur“ , infolge seiner Mittelstellung zwischen 
Salbe u. T inktur. Die meisten dermatolog, benutzten Jlitte l lassen sich in dem Milku- 
derm Iosen u. so beąuem auf die H au t auftragen. (Dtsch. med. Wchschr. 54. 142— 43, 
Altona, S tadt. K rankenh.) F r a n k .

Max Levine, E . E . Peterson und J . H. Buchanan, Germicide Wir kung von 
NaIriumhydroxyd und Mischurujen aus Natriumhydrożydcarlcmal bei gleicher H-lonen- 
konzenlration. (Ygl. C. 1928. I .  934.) In  Fortfiihrung fruherer Unterss. (1. c.) wurde 
gepriift, ob NaOH u. Misehungen aus XaOH-Xa2CO, bei derselben [H -] gleiche germicide 
K raft aufweisen. Letztc-re wurde durch Best. der Zeit erm ittelt, innerhalb deren Bak- 
terien der Subtilisgruppe in  den zu priifenden AJkalilsgg. zu 99,9% abgetćSŁet waren. 
Auf Grund dieser Unterss. (Kurven u. Tabellen) ergab sieh nun, daB die p i  ] kein 
direktes MaB der relativ  germiciden Eigg. von NaOH bei Vergleieh m it NaOH-Na2COs- 
Mischungen vorstellt. Im  pn-Intenrall 13,2—13,4 entbalten bei 50° die NaOH-Na2CO;,- 
Misehungen weniger kaust. Alkali ais dio reinen NaOH-Lsgg., die grdBere germicide 
Wrkg. aufwiesen. Der Vergleich von NaOH m it Handelswaschmittćln, die denselben 
Betrag von NaOH nebc-n Xa2CO, enthielten, im pn-Intervall 12,99— 13,2 ergab, eine 
bessere Wrkg. fur da3 Handelsprod., woraus hervorgeht, daB das Na2C0x — besonders 
m it steigender Temp. —  die Ztesinfektiomkrafl von NaOH erhSht. Es w ird daher an- 
genommen, daB das undiasoziierte NaOH (wohl infolge groGerer Tiefenwrkg. in der 
Bakterienzelle) eher ais die OH~-Konz. der bestimmende F aktor bei der Desinfektion 
mit Alkalien ist. (Ind. engin. Chem. 20. 63— 65. Ames [la.], S tate Coli.) HeRZOO.

---------------------  gg,
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Anna Heisaet, Oslo, Herstellung von Heilsalben. Man sohrn. Bienenwachs, Leinól 
u. Lanolin zusammen, laBt abkiihlen u. verruhrt m it Terpentinbalsam zu einer liomogenen 
M. — oder man trag t ein gepulvertes Gemenge von Resorcin u. Salicylsaure in Lanolin 
u. Yaseline ein u. arbeitet das Gemisoh gut durch. Die Prodd. finden ais Hautkonser- 
vierungsmittel oder Kosmetika bzw. ais Fufisalbe Verwendung. (N. PP. 42 919 vom 
11/6. 1921, ausg. 7/6. 1926 u. 43 080 vom 11/6. 1921, ausg. 30/8. 1926.) S c h o t t l .

C.H. S.Yisby, Kopenhagen, Desinfeklionsmittel fiir  kosmetische Zwecke, be- 
Stehend aus Menthol, Zn-Superoxyd, Tannin, Citronensaure u. Alaun. — Das Pulver 
entwickelt beim Auflosen in W. O, u. w irkt stark  baktericid. (Schwed. P. 60 317 
vom 25/10. 1924, ausg. 2/3. 1926.)" S c h o t t l a n d e r .

G. Analyse. Laboratorium.
O. V. Auwers, Uber magnetische Analyse. Es werden diejenigen Weehselbeziehungen 

zwischen mechan. u. magnet. Eigg. besprochen, auf denen bisher analyt. Methoden auf- 
gebaut worden sind. Nach einem kurzeń Ubcrblick iiber die Anwendungsgebiete der 
magnet. Analyse werden etwa 15 verschiedene Wege zur prakt. Durchfiihrung gezeigt. 
(Physikal. Ztschr. 28 [1927]. 871—81.) W ilk e .

F. Goudriaan, Die Grofie der Beobachtungsfehler bei chemischen Analysen. Vf. 
wendet den Begriff „prozent. Fehler“ an, u. versteht darunter den Fehler ausgedriickt 
ais Prozent der Beobachtung. N icht der Fehler einer Beobaehtung is t maCgebend 
fiir die Genauigkeit, sondern das Verhaltnis zwischen Fehler u. Beobachtung. Vf. 
le itet fiir einige Analysen, die ais Typen bestimmter Gruppen gelten, die Genauigkeit 
des Endergebnisses aus den einzelnen Bestst. ab: G e w i c l i t s a n a l y s e  (Ag- 
Best. ais AgCl), T i t e r s t e l l u n g  (KMnO.,-Lsg. gegen Oxalsaure), t i t r i m e t r .  
A n a l y s e n  (titrim etr. Ag-Best.; oxydimetr. T itration von P b 0 2; Best. des NaCl- 
Gelialts einer Lsg.), i n d i r e k t e  A n a l y s e n .  Der prozent. Fchler wird aus den 
Fehlern der Einzelbestst. berechnet. (Chem. Weekbl. 25. 52—57. Dordrecht.) K. W o.

A. Michels und F. Coeterier, Der Eispunkt der Thermometerskala. Vff. sind bei 
ihren Isothermenbestst. auf die Schwierigkeit gestoBen, daB die allgemein gebrauch- 
liche Methode, den N ullpunkt (0°) des Thermometers m it geniigender Reproduzier- 
barkeit zu bestimmen, versagte. Eine gróBere Reproduzierbarkeit ais ca. Yioo0 war 
n icht zu erhalten. Das entspricht bei 0° einer Temperaturgenauigkeit von 1/27 300. 
Vff. untersuehten die Ursache der Inkonstanz des Eispunktes u. suehten nach einem 
anderen Punkt, der sich besser ais Ausgangspunkt der Thermometerskala eignet. Vff. 
kamen zu dem Ergebnis, ais festen P unk t der Tem peraturskala den Tripclpunkt von 
W. zu wahlen, u. schlagen vor, den 0° Celsiuspunkt zu definieren ais den Punkt, der
0,007 tiefer liegt ais der Tripelpunkt von W. Aus dem Verlauf der Schmelzkurve von 
W. wiirde das die Entfernung zwischen Gefrierpunkt u. Tripelpunkt sein. (Koninkl. 
Akad. Wetenscli. Amsterdam, wisk. natk. Afd. 36 [1927]. 1161—64.) K. W o l f .

L. W. Winkler, Beslimmung des Schmelzpunktes und des Siedepunkłes. Zur cin- 
fachen, schnellen u. genauen F.-Best. schlagt Vf. folgende Versuchsanordnung vor: 
Ais HeizgefaB ein Erlenmeyer- oder Stehkolben, Sehmelzróhren von 4— 5 mm Weite 
u. 20—25 cm Lange. Ais Heizfl. bis zu 140° s ta tt H 2S 04 Pentacliloratlian. Die F.-Best. 
geschieht, indom zunaclist die Sehmelzróhren m it dcm zu untersuchenden Stoff in 
geschmolzenem Zustande innerlich diinn iiberzogen werden u. nach dem Erkalten 
unter Umruhren gesehmolzen wird bis zu dem Punkt, bei wclchem die an der Glas- 
wandung haftende Schicht abzuschmelzen u. am Boden der Schmelzrohre sich FI. 
anzusammeln beginnt. Angabe von Verbesserungswerten bezuglich des herausragenden 
Hg-Fadens. Bei sich zersetzenden Substanzen wie Acetylsalicylsaure kann nach 
diesem Vorf. nicht der wahre, sondern nur ein scheinbarer F . erm ittelt werden. Durch- 
fuhrung.des Verf. an zahlreichen Substanzen u. Angabe der Resultate. — Die Kp.- 
Best. erfolgte m it eingetauchtem Thermomet-er, unter Verwendung von Bimsstein zur 
Verhiitung des Uberhitzens. Die Resultate ergaben, daB sich dieses Verf. beim Priifen 
yon Fil. auf Verunreinigungen besser bew ahrt ais das alte Verf. m it dem Thermometer 
im  Dampfraum. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 45—62. Buda- 
pest, Uniy.) L . J o s e p h y .

Pauli Tuorila, Eine nltramikroskopische Methode zur Beslimmung der Ladungs- 
grofie kolloider Teilchen. Vf. beschreibt an H and von Skizzen u. Abbildungen eine 
.Methode zur quantitativen Best. der Geschwindigkeit der Kolloidteilchen in einem 
elektr. Potentialgefalle durch direkte Messung dieser Geschwindigkeiten im Beob-
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achtungsraum  eines Spaltultramikroskops. Besonders die zu den Messungen gebrauehte 
K iivette u. die Einrichtung zu ihrer Befestigung am Ultramikroskop werden ein- 
gehend besehrieben. — Vf. zeigt, daB die Schwankungen der beobachteten Geschwindig- 
keitsw erte durch die GAUSSsche Fehleryertcilungsformel ausgedrtickt werden konnen. 
Die Anwendung Yon relatiy dicken Kammern von 3—4 mm erwies sich bei den Messungen 
ais Vorteil gegeniiber den diinnen Kammern. Fiir solche ist die v . Sm o l u c h o w s k i- 
selie Formel der elektroendosmot. Geschwindigkeiten der Flussigkeitsstrome in  parallel 
epiped. Kammern giiltig. Die beschriebene K am m er liiBt sich ohne Anderung ihrer  
Beobachtungsstelle wahrend der Messungen neu m it FI. fiillen, u. man kann so durch 
wiederholtes Neufiillen je nach Belieben die storcnde Wrkg. der Abbauprodd. der 
Elektrolyse ausschalten. Schon an einer einzigen Beobachtungsstelle konnen so viele 
Messungen ausgefiihrt werden, daB sie zur genauen Erm ittlung der wahren kataphoret. 
Geschwindigkeit der Kolloidteilchen geniigen. Die Messungen wurden an Paraffin- 
solen ausgefiihrt, bei den kataphoret. Messungen bei Ggw. von LiCl, KC1, CaCl2, 
A1C13 u. AgCl. (Kolloid-Ztschr. 4 4 . 11—22. Agrikult. Lab. Teehn. Hochsch., Ziirieh.) W u.

Georg v. Bekesny, Uber ein Verfahren, um fu r  Diffusionsmessungen zwei Fliissig- 
keiten ubereinander zu schichten. Vf. besehreibt eine A pparatur, die es erlaubt, 2 FU. 
unabliangig von ihrem  Dichtcunterschied u. der GróBe der Trcnnungsflache, innerhalb 
einiger Sek. so ubereinander zu lagern, daB eine yollkommen scharfe Trennungsflache 
entsteht. Der wesentliche Teil der Anordnung is t eine horizontal gestellte Róhrc, 
in  der man von oben die leichtere u. von unten die schwerere FI. einstrdmen liiBt, wobei 
sich etwa 10 Sek. nach Beginn des Einstromens (bei geeigneter W ahl der Strómungs- 
geschwindigkeit) eine scharfe Trennungsflache ausbildet. Darauf werden Zu- u. AbfluB- 
wege durch entsprechend angebrachte Hahne versehlossen. Es werden einige m it 
dieser Apparatur gemessene Diffusionskonstanten angegeben. Der mittlere Fehler 
b e trag t weniger ais 0,7°/o. (Physikal. Ztschr. 2 8  [1927]. 812—14. Budapest.) Cr e m e r ,

H. R. Kruyt und P. C. van der Willigen, Uber die Methodik der kataphoretischen 
Messungen bei Suspensoiden. Vff. diskutieren u. vergleichen die makroskop. u. mkr, 
Methode zur Best. der kataphoret. Geschmndigkeit von Suspensoiden. Die makroskop. 
Methode unter Anwendung des BuRTONschen App. wird m it elektrolytarmen u. elek- 
trolytreichen Solen besprochen. Vff. empfehlen, die Sole m it intcrmiccllarer FI. zu 
iiberschichten, daB die Kolloidteilchen sich im selben Medium bewegen; dafiir wird 
U ltrafiltration empfohlen. Die Leitfaliigkeit yon Solen des Au, HgS, As2S3 yerschie
dener Konzz. wurde bei 25° bestimmt, ebenso die der entspreehenden intermicellaren 
Fil., u. dabei teilweise recht betrachtliche Unterschiede gefunden. Vff. fanden nun, 
daB im Falle ungleicher Leitfiihigkeit von intermioellarer Fl.u. Sole sich die wahre kata
phoret. Geschwindigkeit in einfaeher Weise aus der Bewegung der Trennungsflachen 
in beiden R óhren berechnen liiBt. Dies wird am Beispiel eines As2S3-Sols m it 17,5 g 
As2S3 im  1 unter V erw endung eines genau beschriebenen yerbesserten BuRTONschen  
App. gezeigt u. experimentell durchgefiihrt. Diese yerbesserte Form dieses App. schlieBt 
bei der Unters. von Solen m it hinzugesetzten Elektrolyten die Stórungen wegen der 
Elektrolyseprodd. aus, u. zwar m it beliebigen Elektrolyten in Konzz. bis zu 100 m/Mol. 
AuSerdem is t bei der beschriebenen Versuchsanordnung das Potentialgefalle an den 
Trennungsflachen genau bekannt. —  In  einem zweiten Teil der Arbeit werden einige 
der bekannten mkr. Methoden diskutiert unter besonderer Beriicksichtigung der von 
VAN DER Gr in t e n  angegebenen Kiivette ohne Dichtungsmittel (vgl. C. 1 9 2 4 . I I .  
1448). Vff. beschreiben eine K iiyette, die, experimentell an einem Au- u. Se-Sol 
ausprobiert, bei kleinen Elektrolytkonzz. fiir relative Messungen der kataphoret. Ge
schwindigkeit gut geeignet ist. (Kolloid-Ztschr. 44 . 22—32. VAN’t  HOFF-Lab., U t
recht.) WURSTER.

G. N. Antonoff, tiber die Oberflachenspannung von Steinsalz. Vf. g ibt eine ein- 
fache Methode an zur Best. der Oberflachenspannung von Salzen. Sie stellt im Prinzip 
eine AbreiBmethode dar: E in freisehwebender Glasbiigel wird durch Salzpaste aa  
einem feststehenden Glasbiigel zum Haften gebracht u. durch Anliangen von Ge- 
wichten von diesem in meBbarer Weise abgerissen. Die Pasten yerschiedener Konz. 
haben yerschiedene Oberflachenspannung. F iir die Auswahl der Konz., die die Ober
flachenspannung des festen Salzes besitzt, bedient sich Yf. folgenden Kriteriums. 
Die Pasten werden durch ein Glasrohr, welehes auf die zylindr. Durchbohrung eines 
NaCl-Krystalls gekittet ist, durch den Błock hindurehgepreBt. Diinne Pasten benetzen 
die Bohrung; von einer gewissen Konz. an yerlassen die Pasten die Bohrung unbenetzt. 
Diese Erscheinungen werden so gedeutet, daB fiir die diinnen, benetzenden Pasten
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die Oberfliiehenspannung festes Salz-Pasto groBer is t ais die der Pastę (gegen Luft 
oder Vakuum), fiir die zu dicken Pasten gilt das Umgekehrte u. im Grcnzfalle ver- 
scliwindender Benetzung is t O (Pasto) =  O (Salz). Nahercs vgl. z. B. Ch w o l so n , 
Lehrb. I. 2. S. 194 [1918]. Fiir NaCl ergab sich die Oberflachenspannung so zu 
315 dyn/cm. (Pliilos. Magazine [7] 4 [1927], 792—800. London.) KYROPOULOS.

J. Shearer, Ein Vakumnspektrograph wid sein Gebrauch im  Gebiełe langwelliger 
Róntgenstrahlen. L iteraturangaben betr. bisheriger Messungen im Gebiete langwelliger 
Róntgenstrahlen. Ausfuhrliche Beschreibung eines Vakuumspektrographen ohne 
Fenster m it gemoinsamem Vakuum fiir Róhre u. Spoktrograph, der im evakuierten 
Zustand meBbare Drehung von K rystall u. Film  ermoglicht. Es wurden gemessen 
La u. ICal u. K a2 von Ni, sowio dor Gitterparam eter der Ebene (100) von Rohrzueker. 
(Philos. Magazine [7] 4 [1927]. 745—53. Melbourne, Univ.) KYROPOULOS.

E. L. Harrington, Eine. Quecksilberlampe mit konzentriertem Lichtbogen. Be
schreibung einer verbesserten Queeksilberbogenlampe, die durch kleine Abmessungen, 
geringen Stromverbrauch, liohe In tensitat u. Linienreichtum des in  einer Capillaren 
von ca. 1,5 mm Durchmesser konz. Lichtbogens gekennzeichnet ist. Die Lampe wird 
in  Pyrexglas oder Quarz ausgefiihrt u. ihre Leistungsfahigkeit gegeniiber gebrauch- 
lichen ly p e n  an Spektralaufnahmen der Hg-Lichtbogen demonstriert. (Philos. 
Magazine [7] 4 [1927]. 836—40. Saskatoon [Canada], Univ.) KYROPOULOS.

Fred Vles, Paul Reiss und Madeleine Gex, U ber die Farbstoffe, tuelche in  Gegen- 
wart von Neulralsalzen umschlagen, und die Aujstellung einer Indicatorentabelle naeh 
rerschiedenen Massenindices (indices de massivile), welche den Yergleich von Salz- 
losuntjen erlauben. Die Massenindices (pM 0) (vgl. C. 1928. I. 9 u. 1145) fiir etwa 
80 Farbstoffe m it KC1 wurden bestimmt u. in  einer Tabelle die Konzz. an KC1, pM„, 
die Farbanderungen u. die Grenzen der pn, innerhalb der die Rkk. anwendbar sind, 
angegeben. AuBerdem wurden noch die Salze LiCI, NaCl, BaCl2, CdCl2, SrCl2, 
CH3COOK, NH4C1, K 2SO.j u . Hg(CN)2 untersucht u. dabei festgestellt, daB bei gleichem 
Anion der Triibungspunkt m it steigendem At.-Gew. das K ations stark  naeh den ver- 
diinnteren Lsgg. lun  wandert. Bei der spektrophotometr. Unters. der Lsgg. ergab sieli 
das gleiche Vorh., wie bei den friiher beschriebencn Verss. (Compt. rend. Acad. 
Sciences 185 [1927]. 1127—30.) E n s z l i n .

A. Shestkow, Eine Methode der quantitativen Analyse beruhend auf der Anderung 
des spezifischen Gewichtes. Man fallt ein bestimmtes Vol. Lsg. m it einem bestimmten 
Vol. Reagens (z. B . eine BaCl2-Lsg. m it einer H 2SO.ł-Lsg.) u. miBt dio D. des F iltrats. 
Die Menge des Nd. kann dann berechnet werden, wenn seine D. bekannt ist. Die 
Methode ist ebenso anwendbar, wenn kein N d., sondern ein quantita tiv  entweichendes 
Gas entsteht. Etwas komplizierter kónnen Oxydationsanalysen durchgcfiihrt werden: 
m an versetzt das zu bestimmonde Oxydationsmittcl m it einem t)berschaB von S 02 
u . miBt dann die entstandene H 2S04 wio oben. KC103 wird zu KC1 reduziert u. dann 
Cl' wie oben m it AgN03 gemessen. (Journ . chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi 
Promyschlennosti] 4 [1927]. 762—63. Iwanowo-Wosnessensk.) B i k e r m a n .

E le m e n te  u n d  an o rg an isch e  V erb indungen .
I. Adadurow, Analyse der Kammergase bei ihrem Durclujang durch den Walzen- 

kasten. Das S 0 3, S 0 2 u. Stickoxyde enthaltende Gasgemisch w ird in  zwei hintereinander 
geschalteten Waschflaschen m it W. u. wss. H 20 2 absorbiert u. der In h a lt der Gais- 
waschflaschen analysiert. Dieses Verf. ist, was die Genauigkeit betrifft, der ursprung- 
lichen Methode von G r o d s o w s k i  u . der Methode von R a s c h ig  iiberlegen, bedarf 
aber einer langeren Zeit. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Prom y
schlennosti] 4 [1927]. 845—46.) B ik e r m a n .

Knut Alfthan, E in  neues Reagens zur Bestimmung kleiner Mengen von freiem  
Chlor. Man yerwendet 1 ecm einer 0,1 % ig. Lsg. von Dimethyl-p-phenylendiamin- 
hydrochlorid, N H 2-C6H4-N(CH3)2-HC1, auf 100 ccm Leitungswasser, dessen Cl-Geh. 
festgestellt werden soli, u. yergleicht die entstandene Rotfarbung m it einer Standard- 
lsg. von Methylrot. Letztere wird durch Auflosen von 1,15 g Farbstoff in 5 ccm n. 
NaOH, Auffiillen auf 100 ccm, Zugabe von 5 ccm 1/ioo_n- Na2S20 3-Lsg. (kann bei 
geringem Cl-Geh. fehlen), Verdiinnen m it der 100-fachen Menge"W. bereitet. Zur 
Analyse wird folgendermaBen verfahren: In  2 Zylindern werden je 100 ccm des zu 
prufenden W. m it 2 ccm VlO -n. HC1 angesauert; zu dem einen wird dann 1 ccm Reagens- 
Isg. u. naeh 2 Min. zu dem anderen aus einer Burette so viel der Methylrotlsg. gegeben, 
daB die Farbstarke in  beiden GefaBen gleich ist. 1 ccm 0,0115%ig. M ethylrot auf
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100 ccm W . entspriclit dann 0,1 m g/l Cl. Die Empfindlichkeit ist ca. 0,01 m g/l Cl 
bei Ver\vendung von 100 ccm W . (Fińska Kemistsamfundets Medd. 3 6  [1927], 109 
bis 112.) W . W o l f f .

Frederick G. Germuth, Titrimetrisclie Bestimmung non dreiwertigem Arsen durch 
Oxydation. Die Methode zur Best. von Asm beruht auf der Oxydation zu Asv durch 
KMnO, unter Mitwrkg. von K J  (in Spuren) ais Katalysator. Lsg. der Substanz 
in H 2S 04, Zufiigen von W. u. 2-n. KOH bis zur alkal. Rk. Ansauern m it 5-n. H 2S 04 
u. Zusatz einiger Tropfen einer 0,2°/oig. KJ-Lsg. Naeh Verdiinnen m it W. T itration 
m it 1/io-n. KM n04-Lsg., 1 ccm 1/10-n. KM n04-Lsg. =  0,00495 g As20 3. Die geringe 
zur Oxydation von K J  verbrauchte Menge KM n04 wird abgerechnet. — Die K M n04- 
Lsg. wird eingestellt gegen reines, wasserfreies Na-Oxalat. — Das K J  erwies sich 
unter anderen Jodiden am geeignesten ais Katalysator zur Erzielung einer yoll- 
standigen Oxydation des As u. einer quantitativen Red. des Permanganats. Tcmp.- 
Unterschiede beeinflussen die Rk. nicht. In  Lsgg. von 15— 95° wurden die gleichen 
Resultate erzielt. (Amer. Journ. Pharmac. 99 [1927], 751—54. Baltimore.) L. Jo s .

W. P. H. van den Driessen Mareeuw, Die Hypophosphitreaktion auf Arsenik. 
Die geringe Empfindlichkeit bei Ggw. von FeCl3 lafit sich durch vorherige Red. m it 
Fe-Pulver, wie folgt, beseitigen: 1 ccm FeCl3-Lsg. -)- 1 ccm 1: 20 verd. As20 3-Urlsg. -f- 
1 ccm W . -f- 300 mg Fe-Pulvor werden durch Erwarmen in sd. W. entfiirbt, filtriert 
u. nachgewaschen. 4 ecm F iltra t -)- 3 ccm Ca-Hypophosphitlsg. -f- 3 ccm starko HC1 
V4 Stde. im sd. W., Leervers. in gleichcr Weise bei Ersatz der verd. As„03-Lsg. durch 
1 ecm W. — Man kann naeh Vf. auch m it 900 mg krystallin. Na2S (s ta tt 300 mg Fe) 
entfarben u. die bei der Rk. entstehende S-Ausscheidung durch Sehiitteln m it PAe. 
beseitigen. (Pharmac. Weekbl. 65. 70—75.) Gr o s z f e l d .

P. Ed. Winkler, Volumetrische Bestimmung des Antimons und Arsens. (Hclv. 
eh im . A cta  10 [1927]. 837—42. — C. 1928. I . 231.) W in k e l m a n n .

L. Murawlew, Ober die Oberfiihrung der Chloride in  Carbonate durch Einwirkung 
von Oxalsdure. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlcnnosti]
4  [1927]. 759— 60. — C. 1927. I I .  2087. 2213.) B ik e r m a n .

Mykola Wikul, Versuche zur Vervollkommnung der Tartratmodifikation der Kobalt- 
iiitritmethode zur quanlitativen Bestimmung des Kaliums. Die Verss. stellen eine 
Yerbesserung der friiher (C. 1926. I. 2725) beschriebcnen K obaltnitritm ethode 
zur Best. des K  dar. Das Reagens wird am besten folgendermafien bereitet: 50 g 
NaNO, werden unter Erwarmen in 80 ccm W. gel. u. die abgekiihlte Lsg. auf 100 ccm 
erganzt. Ebenso wird eine Lsg. hergestellt, welclie in  50 ccm 25 g Co(N03)2-6 H 20  
enthalt. Beide Lsgg. werden im Verhaltnis 2 :1  gemischt u. je 6 ccm m it 1 g Wein- 
siiure versetzt. Naeh Beendigung der stiirm. N-oxyd-Entw. wird abgekiihlt u. vom 
Nd. abfiltriert. Das F iltra t wird auf 75° erwarmt u. tropfenweise mit einer 10°/0ig. 
H 20 2-Lsg. versetzt, wobei man weiter auf 84—85° erhitzt. Das Reagens wird dann 
gekiihlt u. ist gebrauchsfcrtig. Um die Fallung zu beschleunigen, wird die K-Lsg. 
m it festem NaCl versetzt u. erh itzt. Man nim m t auf 1 Vol. l x/2—2 Voll. des Reagenses, 
das schnell eingetropft wird. Der Nd. wird naeh 10— 20 Min. filtriert, m it W., das 
m it 10°/0ig. Essigsaure angesauert ist, gewaschen, bis kein Cl' mehr nachzuweisen 
ist, dann noch einmal m it A. u. bei 110—120° getrocknet. Das K  wird ais CoO-Na- 
C4H 4O0-7 K 2NaCo(NO2)0-H 2O gefallt. Der Faktor zur Berechnung des reinen K  
ist 0,1598. (Ztschr. analyt. Chem. 72 [1927]. 345—59. Podebrady bei Prag.) WiNK.

P. Ssokolow und T. Aristowa, Eine Vergleichung der Methoden der Mapanalyse 
von Chromalen. Die eine der yerglichenen Methoden beruht auf der Red. von K 2Cr20 7 
durch einen UberschuB von FeS 04 u. Titration des Uberschusses m it K M n04, die andere 
(Tiipfelmethode) auf der Titration m it FeS 04 unter Verwendung von K 3[Fe(CN)6] ais 
Indicator. Bei der Verwendung der Tiipfelmethode soli man das Bichromat zum Eisen- 
sulfat zufliefien lassen u. n icht umgekehrt. Die Permanganatm ethode is t aber unter 
allen Umstanden genauer. Die von manchen Lehrbiichern empfohlene hohe Verdiinnung 
der Reagenzien ist iiberfliissig. (Journ. chem. Ind . [russ.: Shurnal Chimitscheskoi 
Promyschlennosti] 4 [1927]. 905—06. Experimentallab. d. Aniltrusts.) B i k e r m a n .

G. Schestakow, Ober die Verwendung des Chromatverfahrens zur Bleibestimmung 
im  Babbit und die Bestimmung von Kupfer naeh H. Walker und H. Whitman. Zur Best. 
von Pb in  einer Cu, Sn u. Sb enthaltenden Legierung lóst man eine Probe derselben 
in  Kónigswasser, versetzt die Lsg. m it Citronensaure u. neutralisiert m it NH3, wobei 
sich der Nd. yon PbCl2 auflóst. Die Lsg. w ird m it Eg. angesauert, aufgekocht u. m it 
K 2Cr20 , gefallt. Man lafit die FI. m it dem Nd. sieden, bis das Bleichromat grobkórnig
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gewordcn ist, k iihlt ab u. filtriert. Im  F iltra t kann Cu m it H„S oder m it Gluoose nach 
W a l k e r  u . W h it m a n  (C. 1910. I. 961) gefiillt werden. (Journ. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti] 4 [1927]. 907—08.) B ik e r m a n .

Mataichi Yasuda, Die Bestimmung von Oold und Silber im  Meenuasser. Nach 
folgender Methode kann man alle Formen des Goldes, auCer den organ. Kolloiden, 
bestimmen: 21 des zu untersuchenden W. kommen in einen Scheidetriehter von
2,5 1, dazu 4—5 g Mg-Pulver, das vorlier durcli 2- oder 3-maliges Waschen m it A . 
entfettet wird, 20 cem Morcuriehloridlsg. (0,05 Mol. pro 1) u. 40 oder 50 ccm starkę 
Salzsaure. Dureh H,-Bldg. gerat die Mischung in  W allung u. ein weiBer Mercurond. 
entsteht, der infolge Bldg. von metali. Hg grau wird. Die feinen niedersinkenden 
Hg-Teilehen reifien das Au u. Ag ais Amalgam mit. Nach Beendigung der Rk. wird 
der Nd. abfiltriert, m it W. u. A. gewaschen. Das F ilter wird getroeknet u. ycrbrannt, 
die Asehe dann in ein Bleiblech gehiillt u. in einen kleinen Tiegel getan. Beim Er- 
liitzen werden 2 g Au- u. Ag-freies Bleioxyd hinzugegeben, das abgctriebene Blei- 
klumpclien ausgewogen u. in ein kleines GlasgefaB von,15 mm gebracht. Wenn die 
Farbę des Kliimpehens weiB ist, kommt es sofort in  einen Tropfen Salpetersaure 
(1,26), wenn die Farbę gelblich ist, wird es erst m it einem Tropfen Hg vercinigt u. 
dann ebenfalls in  H N 03 gel., wobei das Gold in  Form  eines dunklen Pulvers zuriick- 
bleibt, das in  einer Porzellansehale m it dest. W. gereinigt wird. Das gesammelte 
Metali wird in einem kleinen Glaschen gesammelt, getroeknet, auf 250° erh itzt u. 
gewogen. Die Verss. sind m it einer 3% ig. NaCl-Lsg. m it bekanntem Goldchlorid- 
geh. ausgefiihrt worden. (Buli. chem. Soc. Japan 2 [1927], 321—23. Ikejiri, Seta- 
gaya-machi, bei Tokyo.) WlNKELMANN.

B e sta n d te ile  v o n  P flanzen  u n d  T ieren.
Carla Egg und K. Klinke, Ober die Anwendung der Stolleschen Veraschungs- 

methode in  der Mikroanalyse. (Vgl. aueh S t o l t e , Biochem. Ztschr. 35. 104; C. 1911.
II . 1268.) Die STOLTEsche Methode zur Veraschung, die eine Verfliichtigung anwesender 
Alkalimetalle vermeidet, wird von den Vff. aueh fiir die Mikroanalyse ais geeignet 
befunden m it einer Gcnauigkeit von 2—3 y. F iir griindliche Trocknung des Analysen- 
materials, wie der halbveraschten Substanz nach dem W.-Zusatz (zu der teilweisc ver- 
aschten, abgekiihlten Substanz werden ein- bis zweimal einige Tropfen W. zugesetzt) 
is t Sorge zu tragen. (Biochem. Ztschr. 191 [1927]. 439—41. Basel, Univ.) H a m b .

O. Schumm, Fehłerquellen beim Blułnachweis in  klinischen und gerichtlichen Fallen.
I. Die oxydierende Wirkung kdufliclien offizinellen Athers ais Ursache von Fehlerergeb- 
nissen. II . Der Bromgehalt kćiuflichen Bromwassersloffeisessigs ais Fehlerguelle bei der 
Identifizierung von Blutspuren dureh Umwandlung in  das Ildma(oporphyrin von Nencki 
und dessen spektroskopisćhem Nachweis. III . Mogliclikeit der Verwećhslung von Blut- 
farbstoff und Hamatin mit- dem Eisenporphyratin der pjlanzliehen Nahrung. (Nach 
gemeinsam m it Mertens ausgefiihrten Unterss.) In  Eg. gel. Hamatin bzw. in Eg. sus- 
pendiertes Hamin  wird bei Wasserbadtemp. dureh kiiuflichen A. ziemlich rasch u. 
vollstandig zersetzt. Das in 1 ccm B lut enthaltene Ham atin kann bei Ggw. von Eg. 
dureh 200 ccm A. vollstandig zersetzt werden, wenn letzterer auf dem Wasserbad 
abgedampft wird, so daB die Pyridin-Hamochromogenrk. negativ ausfallt. A., der 
iiber K 2ę 0 3 destilliert oder m it KOH gewaschen u. destilliert wurde, sowie reiner 
Narkose-A. waren frei von dieser zersetzenden Wrkg. Die unreinen A.-Sorten zeigten 
eine m it der zersetzenden Wrkg. auf H am atin parallel verlaufende Oxydationswrkg. auf 
JK - u. auf FeSO.r Lsgg. Diese is t auf eine im A. yorhandene Peroxydverb. zuriick- 
zufiihren u. laBt sich am besten dureh Vorbehandlung des A. m it F eS 04 oder JK  u. 
Waschen m it KOH u. W. entfernen. Die vom D. A. B. vorgeschriebene Priifungs- 
weise bietet keine Gewahr dafiir, daB der offizinelle A. ohne weiteres aueh zu Arbeiten 
m it solehen Stoffen geeignet ist, die wie das H am atin u. andere Fe-Porphyratine, 
in  saurer Lsg. leicht oxydierbar sind. In  klin. u. gerichtlichen Fallen ersetzt man 
daher zweifellaften A. vorteilhaft durcli Chlf. Beim Blutnaehweis m it H B r-g esiitt-  
Eg. liegt in dem geringen Br-Geh. des kauflichen H Br eine Fehlerąuelle, welche das 
Auftreten des Ham atoporphyrinspektrum s dureh tJberfiihrung des Hamatoporphyrins 
in  Br-Ham atoporphyrin verhindert. Man darf sich deshalb n icht darauf beschranken, 
das Rk.-Prod. nur nach seiner tlberfiihrung in A. spektroskop, zu untersuehen, sondern 
muB vor allem das Gemiseh aus der fraglichen Blutspur u. Bromwasserstoff-Eg. 
sowolil bald nach seiner Herst. ais aueh im Verlauf eines Tages von Zeit zu Zeit un- 
m ittelbar auf das Porphyrin-Saurespektrum priifen, dessen beide Hauptstreifen,
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falls Blutfarbstoff in irgendeiner Form oder HiLmatin yorhanden war, auf ungefii.hr 
605 fi/t (bis 606) u. 561 liegen. Beim Naćhweis okkulten Blutes in  den Faeees liegt 
eine betrachtliche Fehlerąuelle in der Móglichkeit einer Verwechslung m it pflanzlichen 
Fe-Porphyratinen, da schon weniger ais 1 g Haferflocken oder Hafergriitze Eg.- 
Chlf.-Ausziige liefern, die dcutlich positive spektroskop. H am atinrkk. geben. (Ztschr. 
pliysiol. Chem. 172 [1927]. 38—49. Hamburg, Univ. Eppendorfer Itrankenh.) Gu.

Adolf Jolles, Uber den Nachweis von Indican initlels alkoholischer Thymollosung 
und iiber Indicanamie. Zusammenfassendes iiber den Nachweis von Indican  nach den 
Methoden von JAFFE, Ob e r m e y e r  u . J o l l e s . Brauclibarkeit der abgeanderten 
JOLLES-HAAS-Methode zur Best. des Blutindjeans u. Best. des Indicans im H arn oben- 
falls mittels 5%-ig. alkoh. Thymollsg. nach J o l l e s . Die Methode gestattet auch eine 
quantitative Best. (Areli. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 266. 40—44. 
Wien.) L. J o s e p h y .

K. Winterfeld und H. Roederer, Zur Bestimmung des Jodgehaltes in  den Glandulae 
Thyreoideae. An Stelle des vom D. A. B. zur Best. des J-Geh. in Schilddriisen an- 
gegebenen Verf., bei dem die Beseitigung des N itrits Scliwierigkeiten macht, emp- 
fiehlt Vf. folgende Methode: Schmelzen von 0,5 g Substanz m it 1,5 g Borax, 0,5 g 
K 2C03 u . 0,5 g Na2C 03, Lsg. der erkalteten Sclimelze in W. unter Ansauern mit 
verd. H 2SO.,. F iltrieren der Lsg. u. Schiitteln m it 3 ccm gesatt. Bromwasser. Bindung 
des uberschiissigcn Br durch fl. Phenol (Zusatz von 2—3 Tropfen). Nach Versetzen 
m it 0,1 g K J  u. 5 ccm 25°/0ig. Phosphorsaure wird das ausgeschiedcne J  m it 1/10-n. 
Na2S20 3-Lsg. unter Verwendung von Starkelsg. ais Indicator titrie rt. 1 ccm 7io'n - 
N a2S20 3-Lsg. =  0,002115 g J . In  gleicher Weise erfolgt die Priifung auf unerlaubte 
J-Zusatze. Die Umsetzung geschieht nach den Gleichungen: 2 J '  -f- Br2 =  2 Br' -j- J 2, 
J 2 +  5 Br2 -f- 6 H 20  =  2 J 0 3' +  12 H ’ +  10 Br'. (Apoth.-Ztg. 43- 132. Freiburg,
Univ.) " '  L. JóSEPHY.

Gregor Kogan, Ober Calcium glycerinophosphoricum solubile und einige Glycero- 
phosplmte. Das im Handel befindliche Calcium glycerinophosphoricum solubile ent- 
halt frcie Citronensiiure. Diese muB durch T itration m it NaOH gegen Phepol- 
plithalein neutralisiert werden, bevor die quantitative Best. des Ca-Glycerinophosphats 
nach dem D. A.-B. VI durchgefiihrt wird. Ferner ist eine quantitative Best. der 
Citronensaure u. Best. der Asche durchzufiihren. Letztcre gibt AufschluB iiber 
Beimengung von Diglyccrinphospliaten, die eine Verminderung des Aschegeh. horvor- 
rufen. —  Bei Ferrum glycerinophosphoricum wird zweckmaBig der Fe-Gcli. jodometr. 
bestimmt u. daraus das wasserfreie Salz berechnet. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 
49—53. Leningrad.) L. JOSEPHY.

G. Bumming, Zur Priifung von Barium sulfuricum nach dem Deutschen Arznei- 
buch V I. Die im D. A. B. VI angegebene Priifung von BaSO., auf schweflige Siiuro 
m it K M n04-Lsg. fallt auch positiv aus bei Abwesenheit von schwcfliger Saure, aber 
Gg\v. yon Ferrosalz. Vf. halt infolgedessen die Priifung auf schweflige Saure m it Hilfe 
von K alium jodatstarke-Papier fiir zweekmaBiger. Soli jedoch die angegebene Priifung 
m it KMnO., unbedingt beibehalten werden, so ist hinzuzusetzen, daB die Entfarbung 
innerhalb von 10 Min. sowolil durch schweflige Saure ais auch durch unerlaubte Mengen 
Ferrosalz heryorgerufen werden kann. (Arch. Pharmaz. u. Ber. Dtsch. pharmaz. Ges. 
266. 39. Berlin-Brilz, J . D. R i e d e l , A.-G.) L. J o s e p h y .

G. Wallrabe, (Iber den Arsennachweis mit IIypophosphit in  Eisenpraparaten. 
E in  Vergleich des As-Nachweises in Fe-Praparaten nach der Methode des D. A. B . 5 
m it SnCl2-Lsg. u. der des D. A. B . 6 m it Na-Hypophosphitlsg. ergab eine viel schiirfere 
Rk. m it B e t t e n d o r f s  Reagens. M it dem D. A. B . 6 Reagens is t die Em pfindlichkeit 
des As-Nachweises bei Liąuor Ferrisesąuichlorati u. bei Ferrum plv. eine ganz ver- 
schiedene, u. zwar ist sie abhangig von dem Geli. an F e" '. Je  m ehr Fe in 3-wcrtiger 
Form vorhanden ist, um so weniger empfindlich ist der As-Nachweis m it Hypophosphit.
— Zur yolligen Red. des Fe empfiehlt Vf. Zusatz von K J  u. sehlagt folgende Fassung 
vor: Eine Mischung von 1 ccm FeCl3-Lsg. m it 3 ccm Na-Hypophosphitlsg. u. 0,05 g 
K J  darf nach 1/4-std. E rhitzen im Wasserbad keine stiirkere Triibung zeigen ais 1 ccm 
der in gleicher Weise behandelten Vergleichslsg. Herst. dieser durch Neutralisieren 
von 2 ccm Vio-n - Arsenitlsg. u. Auffiillen auf 500 ccm. 1 ccm =  0,02 mg As20 3 =  
0,0152 mg As. (Pharmaz. Zentralhalle 69. 33—37. Konigsberg, Univ.) L. JOSEPHY.

J. H. Gaddum, Die Abudgung von Hypophysen-Trockensubstanz zur Eichung. 
Uber P 2Os nach den engl. Yorschriften getrocknetes Pulver von Hypophysen, in vacuo
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aufbewahrt, ist so hygroskop., daC es auf Federwage gewogen, innerhalb 5 Min. um 
13, 10 M n. um 16, 15 Min. um 17% bei 20° zunimmt (relative Feuchtigkeit 73%). 
Bei 3 Min. sind schon 10% Fehler in  der Eicliung! Man muB unter gróBtcr Eile etwa 
0,01 g im Wageglas wiegen. (Pliarmac. Journ. 119 [1927]. 580. Hampstead, N at. Inst. 
for med. Res.) E. Mu l l e r .

Westinghouse Electric & Mfg. Co., Pennsylvanien, iibert. von: Porter H. Brace, 
Wilkinsburg, V. St. A., BimetaUłhermomełer, bestehend aus 2 vcrlóteten Streifen 
von Nickelstahl, in welchem das Mengeiwerhiiltnis von N i: Ee in  einem Streifen kleiner, 
im anderen groBer ist ais 0,3: 1. Die Legierungen kónnen noeh zweeks Yerbesserung 
ihrer E lastiz ita t Co, Cr, W, Mo, Si, Al, Mn, Ta oder V oder mehrero dieser Elemente 
in  einer Menge bis zu 15% enthalten. (A. P. 1 652 556 vom 12/3. 1925, ausg. 13/12.
1927.) K u h l in g .

O. Arnme, Hildesheim, Bluluniersuchung. Proben des vcrdachtigen Blutes werden 
zusammen m it Proben gesunden Blutes auf verschieden gefarbte Streifen absorbierender 
Stoffe aufgebracht, trocknen gelassen u. im durchfallenden Licbt untersucht. Die 
Streifen werden z. B. pompejanischrot, reinblau u. grunblau gefarbt. (E. P. 280 551 
vom 9/11. 1927, Auszug Ycróff. 11/1. 1928. Prior. 13/11. 1926.) K u h l in g .

Fortschritte  der M ikrocheinie in  ih ren  verschiedenen A nw endungsgebieten. H rsg. von
Gustav Klein und  Robert Strebinger. W icn: F . D cuticke 1928. (IV, 436 S.) gr. 8°. 

[russ.] U. d. S. S. R. Volkskom m issariat fiir Verkelirswesen. W issenscha£tl.-Tecbn. Komitee.
E inheitliche chem ischc U ntersuchungsm ethoden der T ransportlabora to rien . M oskau
1927. (84 S.) R bl. 1.— .

H. Angewandte Chemie.
I. Allgemeine chemische Technologie.

Karl Scłliebl, Fórderanlagen in  Fabrikbetrieben. I —IV. M itt. Ubersicht iiber 
die lieute iiblichen mechan. Forder- u . Entladeanlagen, iiber Saug- u. Druckluftfórder- 
anlagen, sowie iiber die Anlagen zur Druckwasserspiilung. (Chem.-Ztg. 52. 10. 50—52. 
71— 72. 91—92. Magdeburg.) SlEBERT.

H. L. Kauffman, Wirksame Anordnung und Arbeitsweise von Absorptionslurmen. 
Beschreibung eines Etagcnabsorptionsturmes zur Auswaschung von Gasolin aus Erd- 
gas. (Chem. metallurg. Engin. 34 [1927]. 671—73.) B oRNSTEIN.

F. Wintermeyer, Die Metallgemnnung durch eleklrische Entstaubung in  der neuesten 
Entwicklung. Zu den Vorteilen gehóren: ein auf andere Weiso unerreichter Reinheits- 
grad, vollige Unempfindlichlceit gegen hohe Tempp. u. Sauren, restlose Wiedergewinnung 
des Staubes aus den Abgasen, geringster Raum bedarf selbst bei grofien Gasmengen. 
Es wird dann die voraussichtliche W eiterentw. der elektr. Staubabscheidung u. die 
Nutzbarmacliung der Anlagen auch zur Reinigung entziindlicher Gase oder zur Ab- 
scheidung entziindlicher Stoffe aus diesen Gasen beschrieben. (M etall-W irtschaft 7. 
81—84.) W lLKE.

W. Deutsch, Elektrisclie Fallung metallhaltigen Staubes mis Industriegasen. Naeh 
einer Besprechung der Verluste der H uttcnindustrie durch metallhaltige Staube aus 
Industriegasen, des Aufbau einer elektr. Gasreinigung, der theoret. Grundlagen u. der 
typ . Staubsorten w ird die wirtschaftliche W eiterbehandlung des zuriickgewonnenen 
Staubes u. die elektr. Staubfallung in  Messing-, Kupfer-, Zink-, Al- u. Ag-Hiitten be- 
handelt. (Ztschr. Metallkunde 20. 25—27. F rankfurt a. M.) WlLKE.

Dorr Co., London, Anlage zum ununterbrochenen Losen und Auslaugen, be- 
atehend aus einer Anzahl von Losebehaltern m it an einer zentralen hohlen Welle be- 
festigten Schaufelarmen, einer an dem oberen Teil der Welle befindlichen Verteiler- 
vorr. u. dio Losebehalter verbindenden Uberlaufen, dad. gek., daB dieso Uberlaufe 
in  senkrechter Richtung verstellbar sind. (D. R. P. 455 102 KI. 12 c vom 21/10. 1922, 
ausg. 23/1. 1928.) K a u s c h .

Paul H. Muller, Hannover, Verfahren wid Yorrićhiung zum ununterbrochenen 
Losen von festen Stoffen in  Flussigkeiten unter Zuhilfenahme von Dampfen oder Gasen, 
welche den festen Stoff u. die FI. in  einem von unten naeh oben gerichteten Strome 
bewegen u. miteinander vermischen, wobei sich an diesen ein abwarts gerichteter
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Strom derart ansehlieBt, daB eine kreisende Stromung entsteht, wobei die festen Stoffe 
der Einw. mehrerer hintoreinandergeschalteter, kreisender Stromungen ausgesetzt 
werden, 1. dad. gek., daB dio abwarts gerichteten Stromungen uber die ganze Breite 
derart geteilt werden, daB lediglich der Teil, welcher dem aufwarts gerichteten Strome 
am naehsten liegt u. dalier dio gróberen Bestandteile des festen Stoffes enthalt, zu 
der Vorr., dio den Stoff in dio Hóho fórderte, zuriickgefuhrt wird, wahrend der andero 
Teil in  den Beroioh einer woiteren Fórdervorr. gelangt. — 2. dad. gek., daB die aus dem 
Gemisch entwoichonden, zur Fórderung bonutzten Gase oder Dampfe im obercn Teile 
des Lóseraumes von der in  an sich bekannter Weise in  diesen in  fein zerteiltem Zustande 
einstrómenden Lósefl. absorbiert oder lcondensiert werden. —  3. dad. gek., daB der 
Lósebehalter m it durch schrage Wando gebildeten sattelfórmigen Boden Yersehen ist. 
(D. R. P. 455 116 KI. 12 e vom 11/10. 1923, ausg. 25/1. 1928.) K a u s c h .

Rudolf Ehrhardt, Kiew, S. S. S. R., Słelig wirkende Saturationspfanne m it 
aufwarts gerichtetem Gasstrome, abwarts gerichteter Fliissigkeitsbewegung, bestehend 
aus einem vertikalen zylindr. Kessel, dessen oborer Teil einen grófleren Durchmesser 
h a t ais der untere u. dessen FI. vom Boden durch ein Obersteigrolir m it einer Wannę 
Yerbunden ist, die gleiehzeitig ais tlberlaufgefaB zur K onstanthaltung des Fliissigkeits- 
niyeaus u. ais KontrollgefaB zwecks ununterbrochener Probenahme dient. Am Stoig- 
raum  der Saturationspfanne is t ein Signalrohr angebracht, das eine iibermaBige Schaum- 
bildung anzeigt, wenn diese eine bestimmte Hóho ubersehreitet. Ferner ist die Pfanno 
m it einem am Boden angeordneten ais Schlagkreuz ausgebildeten Rtihrwerk ausgeriistet, 
das den Boden des GefaBes in  seiner ganzen Ausdehnung bestreicht u. dessen Welle 
in  geeigneten Abstanden ubereinander mehrere nach unten offene Schirme ais Zwischen- 
gasfanger trag t, in denen durch Wiedervertoilung eino innige Mischung des Gases 
m it der FI. stattfindet. (Oe. P. 108 260 vom 11/3. 1926, ausg. 10/12. 1927. D. Prior. 
31/12. 1925.) M .F . Mu l l e r .

Fernand Emile, Martin, Barcelona, Spanien, Zerslaubungsvorrichtung fiir  Fliissig- 
keiten, insbesondere von viscosen oder atzenden Fil., wie z. B. H 2S 04, wobei die zu 
zerstaubende Fl. einem in schneller Umdrehung befindlichen Behalter in dessen mitt- 
leren Teil zugeloitet u. unter der Wrkg. der Zentrifugalkraft von ihm weggeschleudert 
wird, dad. gek., daB der Behalter von mehreren konzentr. u. sich rasch drehenden 
Glockon umgeben ist, gegen dio die vom Behalter austretenden Fliissigkeitsstrahlen 
anprallen u. nacheinander zur Zerstaubung gelangen. (D. R. P. 455 075 KI. 12 i 
vom 2/11. 1926, ausg. 24/1. 1928.) K aUSCH.

Lurgi Apparatebau Ges. m. b. H. (Erfinder: Walther Deutsch), Frankfurt
a. M., Verfahren zur Stronibegrenzung beim Betriebe eleklrischer Oasreiniger, dad. gek., 
daB in den Stromkreis der elektr. Gasreinigungsanlage in an sich bekannter Weise 
eine Gliihkathodenróhre eingeschaltet w ird u. daB dereń Heizstrom so geregelt wird; 
daB beim Sattigungsstrom der Róhro keine zu Entzundungen fiihrenden Funken- 
entladungen o. dgl. im elektr. Abscheidungsraum eintreten kónnen. (D. R. P. 455 103 
K I. 12 e Tom 29/1. 1925, ausg. 24/1. 1928.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Ver- 
fahren zur elektrisclien lieinigung heifler Gase nach D. R. P. 375 939 m it Berieselung 
des Gasstromes zwecks Abkiihlung unter den Taupunkt, 1. dad. gek., daB das W. des 
Rieselkiihlers durch Einschaltung einer elektr. Staubniederschlagsvorr. in dem dem 
RieseUiiihler zuflieBenden Gasstrom derart staubfrei gehalten wird, daB es ohne weitere 
Klarung im Kreislauf gehalten oder in óffentliche Gewasser abgefiihrt werden kann. —
2. dad. gek., daB zur Entlastung des Rieselkiihlers fiir die Klarhaltung des Riesel- 
wassers eine elektr. StaubniederschlagsYorr. m it rohrfórmigen, von der AuBenluft 
oder einem anderen K iłhlm ittel umspiilton Niedersehlagselektroden ąn sich bekannter 
A rt benutzt wird. — 3. dad. gek., daB zur VergleichmaBigung der Rieselkiihlung der 
elektr. K larhaltung des Rieselwassers eine Temperaturreglung durch einen Vorwarmer 
Yorausgeschickt wird, der Temperaturschwanliungen des Rohgases ausgleieht. (D. R. P. 
455 143 K I. 12 o vom 21/3. 1924, ausg. 26/1. 1928. Zus. zu D. R. P. 375939; C. 1923. 
IV. 392.) K a u s c h .

J. Savage, Cheshire, Verfahren und Apparatur zur Extrakłion von Olen aus ól- 
haltigen Prodd. in  einem m it Siebboden versehenen GefaB, in  dem das Extraktions- 
mittel unterhalb des Siebbodens mittels Heizschlangen zum Sieden gebraeht wird, 
so daB die Dampfe durch das auf dem Boden lagernde Gut hindurchstreichen u. sich 
an dem m it Kuhlselilangen versehenen gewolbten Deckel kondensieren u. mittels



1 3 1 2 H m . E l e k t r o t e c h n ik . 1 9 2 8 .  I .

Tropfenfanger in eine seitlicli angeordnete Rinne flieBen, von wo das Losungsm. durch 
ein Rohr in einen Wasserschcider gelangt, von wo der RiickfluB des Losungsm. in dio 
Bodenheizkammer des Extraktors automat, geregelt wird. (E. P. 278 891 vom 22/10.
1926, ausg. 10/11. 1927.) M. E. M u l l e r .

Atlas-Werke Akt.-Ges. (Erfinder: s. von Le Juge),Brcmcn, Verfahren und 
Vorrichlung fu r  mehrstufige Umwalzverdampfung zum Verdampfen und Eindicken von 

Fliissigkeiłen, 1. dad. gek., da!3 die zu yerdampfcnde FI. nacheinander mchrere Vor- 
warmer durchlauft u. im AnschluB daran in  einer Anzahl von nicht beheizton Entspan- 
nungsbehiiltern, in denen sie sich in  bekannter Weise unter Dampfabgabe abkiihlt,- 
stufenweise entspannt wird, wobei der Briidendampf der Entspannungsbehalter eine 
Anzahl der Vorwarmer beheizt. — 2. dad. gek., daB die Entspannungsbehalter ais 
hohe, stohende Zylinder geringen Durchmessers ausgefiihrt werden, in welehe dio 
zu verdampfende Fi. unten eingefiihrt u. durch an sich bekannte Dralldiiscn senkrecht 
naeh oben gespritzt wird, wahrend der obere Teil der Entspannungsbehalter sich er- 
w eitert u. m it Einrichtungen zur Trocknung des abziehenden Dampfes ausgeriistct 
ist. (D. R. P. 455 070 K I. 12 a vom 12/6. 1925, ausg. 25/1. 1928.) K a u s c ii .

Aktien-Gesellschaft Kummler & Matter, Aarau, Schweiz, Verfahren und Vor- 
rićhtung zum Eindampfen von Fliissigkeiłen unter Beheizung m it verdichteten Briiden- 
dampfen in Verdampfungsbehaltern m it geringem Fliissigkeitsinhalt, insbesondere 
sogenannten Langrohrapp., 1. dad. gek., daB an dem Eindampfapp. wenigstens ein 
geschlossener Fliissigkeitsspeicher angeschaltet ist, dessen Fassungsraum ein Viel- 
faches des Flussigkeitsinhaltes des Verdampfungsapp. betragt. — 2. dad. gek., daB eine 
Mischung der mohr u. der weniger konz. FI. im Flussigkeitsspeiehcr verhindert wird, 
so daB der Verdampfungsapp. stets eine moglichst wenig konz. FI. zum Verdampfen 
enthalt. — 3. dad. gek., daB mehrere Flussigkeitsspeiehcr auf einen Verdampfapp. 
geschaltet sind, so daB nacheinander verschiedene Chargen u. yerschiedene Fil. ver- 
arbeitet werden konnen. — 4. dad. gek., daB die FI. beim Durcligang durch den Fliissig- 
keitsspeicher filtriert wird. — 5. Vorr., dad. gek., daB im Verdampfer bzw. einem be- 
sonderen Teil desselben eine Trennung von Dampf u. FI. erfolgt, worauf der Dampf in  
an sich bekannter Weise naeh erfolgter Kompression wieder dem Hcizraum des Ver- 
dampfers u. die konz. FI. dem Fliissigkeitsspeicher zugefiihrt wird. (D. R. P. 455 101 
K I. 12 a vom 9/1. 1923, ausg. 25/1. 1928.) K a u s c ii .

Otto Mantius. Englowood, N. J ., Apparat zum Konzentrieren von Sduren. In  
dcm App. ist ein geschlossener Kreislaufkanal m it einem DampfauslaB u. einem Saureein- 
u. -auslaB vorgesehen. Durch diesen Kanał strćimt die Saure vom Ein- zum AuslaB 
hindurch. Ferncr sind Vorr. vorgesehen, die Saure auf einem bestimmten Niveau 
zu halten. Langs des Kanals sind unterhalb der Saure Heizelemente m it naeh dem 
AuslaB steigender Temp. vorgesehen. (A. P. 1 655 019 vom 15/8. 1925, ausg. 3/1.
1928.) ____ K a u s c h . ,

Jahresbericht iiber die Leistungen der chemisclien Technologie. G eneralregistcr iiber d .
Jgg . 51— 70. B earb . von Adolf Loesche. Lcipzig: Jo h . A m br. B a rth  1928. (III, 491 S.)
8°. M. 48.— ; Lw. M. 51.— .

III. Elektrotechnik.
P. Bunet, Der gegenwdrlige Stand des Induktionsofens. Uberblick iiber die Entw. 

der Induktionsofen unter besonderer Beriicksichtigung der Hochfreąuenzinduktions- 
ofen u. dereń Vervollkommnungsmóglichkeiten. (Chim. e t Ind . 18 [1927]. 751 
bis 757.) " S i e b e r t .

O. Krause, 'Bemerkungen zu dem Vortra/j von H erm  A . Gunth-erschulze: „Elek- 
trische Iso lie rm a te r ia lie n (Vgl. Gu n t h e r s c iiu l z e , C. 1 9 2 7 . II . 2220.) Berichtigung, 
dahingehend, daB 1. unglasiertes Porzellan keine naeh auBen offenen Poren enthalt, 
was auch Porositatspriifungen ergeben, u. daB 2. die Sehwindung des Hartporzellans 
fiir Hochspannungsisolierzwecke 15—20% betragt, wobei S teatit m it der gleichcn 
Sehwindung dem Porzellan n icht liberlegen ist. (Ztschr. Elektrochem . 3 4 . 49.) B e RL.

K. Trott, Ohne Beiriebssiórung abtrennbare Ólschaltkdsten. Der Schalter wird auf 
einem Schlitten herausgefahren, wobei die Kontaktmesser des Schalters aus den 
im  Schaltkasten angebrachten K ontaktfedern gleiten u. der Schalter sich in  yóllig 
spannungslosem Zustand abnehmen laBt, ohne daB der iibrige Betrieb irgendwio 
gestort wird. (Chem. Fabrik 1928. 7—8. Yillingen.) SlEBERT. ;
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G. Schuchardt, Mikrophotographische Arbeiten und Apparaluren zur Untersucliung 
von Kohlenelektroden. (Zentralblatt Hiitten- u. Walzwerke 31 [1927], 757—60.
Berlin.) BÓKNSTEIN.

Jessup & Moore Paper Co., Wilmington, Elektrolylische Zellen fiir dio Herst. 
von NaOH, Cl2, H 2 usw. Diese Zellen weiscn gelochte Fe- u. dgl. Kathodcn m it ent- 
fernbaren Endwanden auf. (E. P. 281184 vom 2/6. 1926, ausg. 22/12. 1927.) K a u .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, iibcrt. von: W. E. Ruder, 
Sehenectady, V. St. A., Legierungen fiir  elekłrische Widerstdnde, bestehond aus Fe 
ais H auptbestandteil, 2—6°/0 Al, 10—15% Cr u. gegebenenfalls bis zu je 1%  Si u 
Mn, sowie 0,1%  C. Żur Herst. schm. man Fe u. Cr zusammen u. gibt dio Schmelzc 
zu dem gleiclifalls geschmolzenen Al. Zwccks Verhutung von Oxydationswrkgg. 
verwendet man Schutzdecken aus Kryolith oder Kryolith u. CaO. (E. P. 280 537 
Tom 7/11. 1927, Auszug veróff. 11/1. 1928. Prior. 9/11. 1926.) KuHLlNG.

H. Andre, Paris, Elekłrische Widerstiinde. Ag wird m it einem Metalloid, vorzugs- 
weiso Schwefel oder P, zusammcngeschmolzen. Die Erzeugnisso werden geformt, 
gegebenenfalls m it einer Hulle von Schwefel u. m it K ontakten aus reinem Ag versehen. 
(E. P. 280 862 vom 30/8. 1927, Auszug veróff. 11/1. 1928. Prior. 17/11. 1926.) K u h l.

Josef Mohr, Berlin-Zehlcndorf, Metallische Lósungselektrode fiir  galvanische 
Elemente, 1. dad. gek., daB das elektrochem. wirksamo Losungsmetall auf einem ais 
Triiger u. Ableiter dienenden Metali aufgebracht ist, welehos elektronegativer ist ais 
das Losungsmetall u. welches bei Beriihrung m it dem Elektrolyten wahrend der Strom- 
enfcnahme durch Bldg. einer unl. Sehicht (eines sogenannten Ubergangswiderstandcs) 
elektrochem. passiv wird. — 2. dad. gek., daB der Tragcr u. Ableiter aus Al oder einem 
gleiehwirkenden Metali besteht u. einsoitig oder zweiseitig m it dom Losungsmetall, 
z. B. Zn, p la ttie rt ist, je nachdem die Lósungselektrode ais becherfórmiges Elemont- 
gefaB oder ais Elektrode in  einem besonderen Elementgefafi dient. — Die m it der Ló
sungselektrode gemaB der Erfindung ausgestatteten Elemente besitzen eine erheblich 
langere Lebensdauer ais die bekannten, Lósungselektroden enthaltenden Elemente. 
(D. R. P. 453 763 KI. 21 b vom 6/10. 1926, ausg. 17/12. 1927.) K u h l in g .

Carl Gaiser, Berlin-Hohenschónhausen, Graphitelektrodcn in  Band- oder Blalt- 
form  fiir galvan. Elemente naeh P aten t 410 004, 1. dad. gek., daB fein pulverisierter 
Kohlenstoff, z. B. Graphit, unter Verwendung geeigneter Bindemittel u. unter Druck 
auf Papier- oder anderen Gewebebiindern m it Lochem oder rauher Oborflaehen- 
struk tu r aufgetragen ist. — 2. dad. gek., daB die Elektroden zwccks Beseitigung poriger 
Stellen m it wasserundurchlassigen Isolierstoffen getriinkt werden, die an don Ober- 
flaehen wieder abgeschliffen werden. — Die Elektroden leiten besser ais Kohleelektroden 
iiblicher Art, besitzen bedeutende Festigkcit u. sind bei Verwondung geeigneter Bindo- 
m ittel biegsam wie Papier. (D. R. P. 453 764 KI. 21 b vom 6/10. 1926, ausg. 19/12. 
1927. Zus. zu D. R. P. 410004; C. 1925. !. 2644.) K u h l in g .

Gebriider Siemens & Co., Berlin-Liehtenberg (Erfindcr: Erich Birnbrauer, 
Neuenhagen, Ostbahn), Iierstellung von Formkorpern aus Cu, dad. gek., daB das durch 
Fallung mittels Fe, Zn oder anderen Metallen aus der wss. Lsg. eines oder mehrerer 
Cu-Salze ausgefallte Cu m it W. ausgewaschen, bei einer dunklc Rotglut nieht liber- 
steigenden Temp. m it H 2 nochmals red. u. die so gewonnene Cu-Masso durch Druck 
(Pressen, Hamm ern u. dgl.) geformt bzw. zwisehen zu verbindende Tcile gepreBt wird. 
(D. R. P. 454 804 KI. 12 n vom 6/11. 1921, ausg. 18/1. 1928.) KausCH.

S.Loewe, Berlin-Friedenau, Hochevakuierte GlasgefdPe. Dic Verringerung des 
Yakuums durch Gase, welche sich beim Abschmelzen der Verb. des evakuierten Go- 
faBes m it der Pumpe entwickeln, wird durch VerschlieBen dieser Verb. naeh dem GefaB 
hin mittels einer Glimmerplatte, eines kon. Einsatzkórpers m it anhiingendem Magneten, 
welcher gestattet, den VerschluBkórper von auBen her in die richtige Lage zu bringen, 
oder dadurch, daB das Verbindungsrohr schon vor dem Evakuieren gegen das GefśiB 
hin bis auf eine feine Offnung durch eine eingeschmolzene Glasscheibo abgesperrt ist 
u. diese Offnung vor dem Abschmelzen zugeschmolzen wird. (E. P. 280 560 vom 
10/11. 1927, Auszug veróff. 11/1. 1928. Prior. 11/11. 1926.) KuHLlNG.

Martin L. Martus, W oodbury und Edmund H. Becker, W aterbury, V. St. A., 
Galvanisches Element. Bei den bekannten CuO u. Zn ais Elektroden, Atzalkalilsg. 
ais E lektrolyten enthaltenden Elementcn wird die iibliche R.cd. der Obcrflacho der 
CuO-Elektrode dadurch bewirkt, daB man die Elektrode m it Papier oder Gewebstoff
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umhiillt, welche m it Alkalizinkat- u. Wasserglaslsg. (ais Bindemittel) getrankt u. an 
der dem CuO zugekehrten Seite m it staubfórmigem Zn, Al oder einem Gemisch beider 
bclegt sind. Die Red. der Oberflache der CuO-Elektrode erfolgt dureli Einw. der staub- 
fórmigen Metalle. (A. P. 1 644 389 vom 3/1. 1927, ausg. 4/10. 1927.) K u h l in g .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, und L. J. Davies, Kilsby, 
England, Elektrisclie Entladungsrohren. Die Róhren enthalten eine, zweckmaBig 
zwischen den Schenkeln einer V-fórmigen Katliodo angeorclnete E lektrodo, welche 
ganz oder teilweise aus einer M. besteht, dio in der H itze positiye Ionen eines oder 
mehrcrer bei gewohnlicher Temp. nicht gasformiger Stoffe aussendet. Die M. besteht 
vorzugsweise aus einer gesehmolzenen Mischung von Fe20 3 u. einer geringen Menge 
Alkali- oder Erdalkalimetall, welcho auf einem D raht aus P t  oder W. aufgebracht 
sein kann. (E. P. 280 617 vom 19/7. 1926, ausg. 15/12. 1927.) K u h l i n g .

Deutsche Gasgliihlicht-Auer-Ges., Berlin, Feuerfeste Massen. Gegebenenfalls 
geformte u. gesinterte Misehungen von Z r0 2, T h20 3 u. Oxyden der seltenen Erdeii 
werden so schnell ais moglieh auf 1300° u. daruber erhitzt. (E. P. 280 907 v o m l2 /ll
1927, Auszug veroff. 18/1. 1928. Prior. 22/11. 1926.) K u h l in g .

Kurt Draeger, Ober einigo Fragen zur Isolierung von Hochspanmmgsfreileitungen. Berlin:
J . Springer 1928. (40 S.) 8°. =  Mitteihmgen d. Porzellanfabrik Ph.Rosenthal & Co. A. G.
H. 13. nn. M. 2 . - .

V. Anorganiscłie Industrie.
Z. Wulfson und I. Pokryschewski, Mechanische Sulfatofen. Bericht iiber Be- 

triebserfahrungen. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlen- 
nosti] 4[ 1927]. 902—05.) B ik e r m a n .

B. Panteleimonow, Gewinnung von Brom und Jod aus Solen nach der Methode 
der Kallbehandlung. (Vgl. C. 1927. I. 642.) Es wurde die Extraktion  von Brom  aus 
wss. Lsg. durch Kerosin u. der Zustand des ins Kerosin iibergegangenen Br untersucht. 
E in  von der Zeit unabhangiger Verteilungskoeffizient existiert nicht, weil das in  Kerosin 
gel. B r m it dem Losungsm. allmiihlich reagiert. Im  Licht wird die chem. Rk. zwischen 
Br u. Kerosin stark  beschleunigt, weshalb auch die Aufnahmefahigkeit von Kerosin 
fiir B r im Licht hoher erscheint. Eine Temp.-Erhohung is t in  demselben Sinne aber 
weniger wirksam. M it Br yorbehandeltes Kerosin nim m t weniger Br aus Bromwasser 
auf, dafiir aber hauptsachlicli ais indifferentes Losungsm. Frisches Kerosin ex trahiert 
aus W. hóchstens 0,4 seines Broms, wobei ca. 0,5 des anfanglichen Br in H B r iiber- 
gefuhrt werden, der im W. bleibt. Bestim mt man das Br im  W. nach der Extraktion  
jodometr., so findet m an ca. 0,1 der Anfangsmenge, was die Literaturangaben crklart, 
Kerosin vermoge 90% Br aus W. auszuziehen. Eine starkę Entw . von Halogenwasser- 
stoff findet gleichfalls bei der Einw. von Cl2 auf Kerosin s ta tt. Das chlorierte Kerosin 
nim m t — ebenso wie das bromierte — Brom aus W. hauptsachlich ,,physikal.“  auf. — 
Das in  rohem oder m it Cl oder Br vorbehandeltem Kerosin „physikal.** gel. Brom laBt 
sich leicht durch Schiitteln m it Alkalilaugen in  Alkalibromide u. -bromate iiberfuhren. 
Mit K alk  entsteht eine an Bromkalk erinnernde Substanz. Das chem. gebundene Brom 
kann weder durch AgNOa, noch durch Cl abgespalten werden. Um es zu gewinnen, 
dest. man das bromierte Kerosin, yerwendet die tiefer sd. nur wenig Br enthaltenden 
Fraktionen wiederum ais Losungsm. u. yerbrennt die hoher sd. bromreichen Fraktionen. 
M it diesen Fraktionen befeuchtet man K alk oder N atronkalk, erwarm t das Gemisch 
u. entziindet es; ca. 95— 99% Br werden durch die Base festgehalten. —  Zum Transport 
fu h rt man das Br zweckmaBig in Bromkalk iiber. (Journ . chem. Ind . [russ.: Shurnal 
Chimitscheskoi Promyschlennosti] 4 [1927]. 713— 19.) B ik e r m a n .

F. Muller, HochdrucJcterfahren zur Ammonialcsynthese. Nach Darlegung der gegen- 
wartigen Lage des W eltmarktcs fiir Stickstoffyerbb. u. der Móglichkeit seiner weiteren 
Aufnahmefahigkeit werden die wichtigsten Yerff. zur Erzeugung von kiinstlichem 
N H 3 erortert (H a b e r -B o sc h -, Cl a u d e -, Ca s a l e -, Mont Cenisverf.), ferner das Verf. 
R o m b a c h -L i n d e -B r o n n  zur Gewinnung des in  den Koksofengasen enthaltenen H 2 
durch Ausfrieren, das besonders fur den Steinkohlenbergbau wichtig ist. (Gliickauf 
64. 105—11. Arch. Eisenhiittenwesen 1. 517—23. KokereiausschuB, Bochum.) B e r l .

W. Donat, Ver su che, Salpelersdure in  Valentiner-Ófen zu Tconzentrieren. (Journ. 
chem. Ind . [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti] 4 [1927]. 750—53.) B i.
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I. Scheinberg, Bationalisieren des K<mdensationssyste?ns der Herstellung von 
Salpetersaure nach Valentiner. (Journ. cliem. Ind . [russ.: Shurnal Chimitscheskoi 
Promyschlennosti] 4  [1927]. 754— 55.) B ik e r m a n .

N. Torsujew, Aus der Praxis der Fabrikation von Salpetersaure nach dem Ver- 
fahren von Valentiner. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlen
nosti] 4 [1927]. 838—39.) B ik e r m a n .

Sverre Holmsen, Modernisierungsbestrebungen in der chilenischen Salpeterindustrie. 
Eino Beschreibung der fruheren u. der jetzigen Gewinnungsverff. (Teknisk Tidskr. 
58. Kemi 1—4. 9—14.) W . W o l f f .

Gr. Galio, Beitrag zur chemischen Yerwendung des Gipses. Eingangs bespricht 
Vf. die bis je tzt gebrauchlichen Methoden der Yerwendung des Gipses. E r selbst befafit 
sich experimentell Yornehmlich m it der Umsetzung der CaS04 mittels MgC03 u. kom m t 
zu dem Ergebnis, daB das H albhydrat von CaS04 m it aąuimolekularen Mengen 
MgCOj in  wss. Lsg. nach 45 Tagen bei gewóhnlicher Temp. eino Lsg. ergibt, die 50 g 
MgS04 im Liter enthiilt. Vf. glaubt, aueh auf diesem Wege den Gips prakt. verwerten 
zu kónnen. (Giorn. Chim. ind. appl. 9 [1927], 405—10.) G o t t f r i e d .

G. Deguide, Industrielle Fabrikation von Bariumhydrat. Uberblick iiber die Herst. 
von Ba(OH)2 nach dem Verf. von DEGUIDE dureh Schmelzen einer Mischung von 
1 Mol. SiOo u. 4 Moll. BaC03 bei einer Temp. von 1300°. . (Moniteur Produits chim.
11. Nr. 106. U—8.) SlEBERT.

— , Uber die technische Verwendung der seltenen Erden. Aufzahlung der yer
schiedenen Yerwendungsarten. (Metall-Wirtschaft 7. 51.) W lLKE.

Blythe & Co., Ltd., Church, Lancashire, W. H. Bentley, Wallasey, Cheshire 
und B. Catlow, Oswaldtwistle, Lancashire, Schwefel. S, der bituminose Verunreini- 
gungen enthalt, w ird davon befreit, dureh Dest. in Ggw. nichtfliichtiger fester Ad- 
sorbentiens oder fein verteiltcr chem. inerter Stoffe (CaSO.„ Sand, Kieselgur u. dgl., 
S i02-Gel, gefallte SiO„, gepulverte Holzkohle u. akt. Kohle). (E. P. 281133 vom 
12/2. 1927, ausg. 22/12. 1927.) K a u s c h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Friedrich August 
Henglein, Koln-Deutz), Erzeugung vcm Alkalijodaten. Abanderung des dureh die
D. R. PP. 451 656 u. 453 127 (C. 1928. I. 833) geschiitzten Verff. zur Herst. von Alkali
jodaten, dad. gek., daB man die Kk. in Lsg. bei Tempp. iiber 100° u. Oo-Drucken uber 
1 a t m it oder ohne K atalysatoren ausfiihrt. (D. R. P. 455147 KI. 12 i vom 19/11.
1926, ausg. 24/1. 1928. Zus. zu D. R. P. 451656; C. 1928. I. 105.) K a u s c ii .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a, M. (Erfinder: Fritz Acker- 
mann, Wolfen und Erich Schubert, Dessau), Herstellung von Ammoniumsulfat, dad. 
gek., daB entstehendes oder fertig gebildetes NH4H S 03 in einem mindestens 60%ig- A. 
m it L uft oder sauerstoffhaltigen Gasen behandelt wird. — Die Umsetzung vollzielit 
sich in  wesentlich kiirzerer Zeit u. liefert weit bessere Ausbeutcn ais dio bekannten 
Verff. zin- Umwandlung von (NH4)2S 03 oder NH4H S 03 in (NH4)2S04. (D.R. P.
453 686 KI. 12 k  vom 25/2. 1926, ausg. 14/12. 1927.) KuHLiNG.

F. J. Collin Akt.-Ges. zur Verwertung von Brennstoffen und Metallen,
Dortmund, Hebern von Ammoniumsulfat aus dem Sćittigungsbad. (D. R. P. 454 893 
KI. 12 k  vom 25/3. 1926, ausg. 20/1. 1928. Zus. zu D. R. P. 316596; C. 1920. II. 370. — 
C. 1927. II. 481.) K u h l in g .

Paul Askenasy und Egon Elod, Karlsruhe, Baden, Arsensaure. (D. R. P.
454 758 KI. 12 i vom 21/4. 1925, ausg. 23/1. 1928. — C. 1926. II. 2471.) K a u s c h .

Metallbank und Metallurgische Ges. Akt.-Ges., Frankfurt a, M., Erteilung
elektrischer und thermischer Leitfahigkeit an aktive Kohlen. Behandlung von fiir Ad- 
-sorptions-, Entfarbungs- u. Kontaktzwecke vem rendbaren akt. Kohlen, welche elektr. 
u. therm . Leitfahigkeit nicht oder nur in  ungeniigendem MaBe besitzen, dad. gek., 
daB die fertig  aktivierten Kohlen einer besonderen Gluhbehandlung bei Tempp. uber 
600°, zweckmaBig um 750° herum, unterworfen werden. (D. R. P. 454 855 KI. 12 i 
vom 16/2. 1924, ausg. 19/1. 1928.) K a u s c h .

L’Air Li guide (Soc. Anon. pour 1'fitude et l’Exploitation des Procedes 
Georges Claudes), Paris, Gewinnung von Wasserstoff dureh leilweise Verflussigung 
wasserstoffhultiger Gemische. (D. R. P. 455 016 KI. 12 i vom 8/4. 1925, ausg. 23/1.
1928. F. Prior. 15/5. 1924. — C. 1926. I. 467.) K a u s c h .

Neil M. Jones, Los Angeles, V. St. A., Radioaktive formbare Massen. Radio- 
a k t. Stoffe, wie R aS 04, ra d io a k t.  Erze u. dgl. w erd en  m it  MgO u . M agnesium chlorid -
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lsg. gem ischt u. die breifórm igen Massen zu B ehaltern fiir FI. oder feste  Korper o. dgl. 
geform t. (A. P. 1 645 599 vom  15/12. 1925, ausg. 18/10. 1927.) K u h l i n g .

Fortschritte  in der anorganisch-chem ischen Industrie, dargeste llt an  H and  der Deutschr-n 
R eichs-Patonte. H rsg. von Adolf B rauer u. Johann  D’Ans. B d. 3- 1924— 1927. A bt. ). 
B erlin: J .  Springer 1928. 4°. 3, 1. B earb. m it U n te rstu tzg . von Josef Reitstótter. (IV , 
300 S.).

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.
Tsuneo Suzuki und Koichi Kasai, Uber die Zerrieselung von Sclitnelze im  

C a0-AL03-S i0 2-System. Vff. untersuchen den Zerricselungsvorgang, den man bei 
kalkreichen bzw. kieselsaurearmen Hochofenschlacken u. bei kieselsaurereichen bzw. 
kalkarmen Portlandzementklinkern haufig beobachtet. Zeichnet m an die Gebiote der 
Hochofenschlacke u. des Portlandzementes in das Dreistoffsystem Ca0-Al20 3-S i02 ein, 
so ersieht man leicht, daB sehr kalkreiche Hochofenschlacke ident. is t m it Portland- 
zement. Es konnte nachgewiesen werden, daB das Zerrieseln auf der /?-y-Umwandhmg 
der Verb. 2 C a 0 -S i0 2 beruht. Dieses Calciumsilicat cxistiert in drei verschiedenen 
enantiotropen Modifikationen, dereń Umwandlungspunkte bei 1420° (a =̂ = fi) u. 675° 
(fS y )  liegen. Wahrend die a  u. die /i-Modifikation nur geringe Unterschiede in  ihren 
spezif. Voll. aufweiscn, ist die /J-y-Umwandlung von groBen Volumeneffekten bcgleitet, 
da das y-2 CaO • SiO= ein um 10% gróBeres spezif. Vol. besitzt, ais die /3-Modifikation. 
Der maximale Zerrieselungspunkt wurde bei einer Schmelze von der Zus. 68 Mol.-% 
CaO u. 32 Mol.-% S i02 gefunden. Der Formel 2 C a 0 -S i0 2 cntspricht eine Zus. von 
66,6 Mol.-% CaO u. 33,3 Mol.-% S i02. Der geringe KalkuberschuB, den die maximal 
zerrieselnde Schmelze gegeniiber der reinen Vcrb. aufweist, wird so erklart, daB das 
CaO auf die Bldg. groBerer Krystalle hemmend w irkt. (Scicnt. Papers Inst. physical. 
chem. Rcs. 7  [1927]. 173—88.) G o t t f r i e d .

O. Rebuffat, Uber die Zmammenselzung des Aliłs. Der Vf. h a lt die von J a n e c k e  
fiir den Alit angegebene Formel 8 CaO- S i02- A120 3 nicht fiir einwandfrei sichergestellt. 
(Giorn. Chim. ind. appl. 9 [1927]. 520.) G o t t f r ie d .

Vitrea Akt.-Ges., Schaffhausen, Speisen von Glasformmaschinen und Glasform- 
inascliine, bei welcher die in den Ofen vorgeschobene Saugform innerhalb eines Sammel- 
ringes eingetaucht, gefullt u. die iiberschussige Glasmasse wahrend der Riickzugs- 
bewegung der Schópfform durch ein zur Saugform gehoriges u. unter dereń Offnung 
sich vorbeibowegendes Messer abgeschnitten wird, dad. gek., daB das Messer zweeks 
Abschneidens des \iberschiissigen Glases in  der Ruckzugsrichtung der Form unter 
dereń Saugóffnung vorbeibewegt wird. — 2. Glasformmaschine zur Ausfiihrung de3 
Verf. naeh Anspruch 1, dad. gek., daB der U nterteil der Form durch einen in der Ruck
zugsrichtung der Saugform abklappbaren Ring gebildet u. das Messer nacli der A.b- 
sehneidebewegung sogleich in die Ausgangsstellung zuriickbewegt wird. — Es wird 
yermieden, daB das Glas klumpig u. ungleichfórmig wird. (D. R. P. 454 828 KI. 32 a 
vom 28/11. 1916, ausg. 19/1. 1928. E. Prior. 12/9. 1916.) K u h l in g .

Hartford-Empire Co., Hartford, iibert. von: George E. Howard, Butler, V. St. A., 
Hersldlung von Tafelglas. In  den Behalter fiir das geschmolzene Glas tauch t ein z. B. 
schusselartiger Korper aus feuerfestem Stoff, welchcr in der M itte seines Bodens einen 
liinglichen Schlitz m it gegebenenfalls lippenformig hochgebogenen Randern besitzt, 
durch welche die Glasmasse naeh oben zwischen gekiihlte hohle W aken hindurch 
gezogen wird, die zweeks Regelung der Diclce der Glastafeln in horizontaler Richtung 
gegeneinander verstellbar sind. (A. PP. 1645 053 vom 6/2. 1926 u. 1645 054 vom 
13/10. 1926, ausg. 11/10. 1927.) K u h l in g .

General Electric Co., New York, iibert. von: Harold L. Watson, Lynn, V. St. A., 
Herstelłung von blasenfreiem Quarzglas. Das im Vakuum erschmolzene Quarzglas wird, 
zweckmaBig bei gewóhnlichem Druck etwa 10 Min. lang auf 2000—2300° erhitzt. 
Das Erhitzen erfolgt im Widerstandsofen vorzugsweise innerhalb eines Graphittiegels 
u. unter Einpacken des Schmelzgutes in  auf 2000° vorerhitztes Graphitpulver. Die 
Verluste durch Verdampfen iibersteigen nicht 30%- (A. P. 1645 080 vom 24/6.
1926, ausg. 11/10. 1927.) K u h l in g .

Patent Treuhand Ges. fiir elektrische Gliihlampen, Berlin, iibert. von: 
R. Mohr, E rfurt und H. Becker, Luckenwalde, Herstelłung pmzellan- und glasartiger
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Korper. E in kieselsiiurelialtiger Stoff, wie Phonolith u. ein FIuBmittel, wie FluBspat, 
werden, gegebenenfalls unter Zusatz von A120 3, Ton, Kaolin oder Alkali zusammen 
geschmolzen u. mehr oder minder lange im Sehmelzen erhalten. Die aluminiumreichen 
M schungen liefern porzellanartige, die alkalireielieren glasahnliche Erzeugnisse. (E. P. 
281 249 T o m  3/11. 1927, Auszug verdff. 18/1. 1928. Prior. 26/11. 1926.) K u h l i n g .

Fritz Hager, Bergiseh Gladbaeh, Troeknen und Brennen vmi keramisćhem (hit 
in  derselben Ofenkammer, 1. dad. gek., daB wahrend des Trocknens den Heizgasen vor 
ihrem E in tr itt in die Ofenkammer ein Dampfstrom zugemiseht wird, so daB die Trock- 
nung in nahezu wassergesattigte Atmosphiire vor sich geht, wahrend nach beondeter 
Trocknung die Dampfzulcitung gesperrt wird, so daB die allein zutretenden Heizgase 
unm ittelbar den Brennvorgang einleiten. — 2. Vorr. zur Ausiibung des Verf. nach 
Anspruch 1, dad. gek., daB ein Verdampfer im Heizgaszutrittskanal angeordnet ist, 
der nach A rt einer Schublade durch die auBere Ofenwand in  den Heizgaskanal ein- 
geschoben u. en tfe rn t‘werden kann. — Das Troeknen des Gutes erfolgt raseh u. ohne
B. von Bissen. (D. R. P. 447 970 KI. 80 c vom 26/7. 1925, ausg. 4/8. 1927.) K u h l .

J. S. Hancock, Johannesburg und W. H. Macmenigall, Natal, Zementmischungen. 
Zement u. Faserstoffe, besonders Asbest, werden in  gedrehten Trommeln, dereń Innen 
wande m it Zahnen ausgestattet sind, gemischt u. die Misehungen unter Zufuhr von 
etwas W. einer Zerkleinerungsvorr. zugefiihrt. Die hier entstandene innigc Mischung 
feinster Teilchen wird in  einem weitercn Behalter m it dem lles t der erforderlichen 
Menge W. gemischt u. zum Verbrauchsort geleitet. (E. P. 280 456 vom 30/5. 1927, 
ausg. 8/12. 1927.) K u h l in g .

Blaw Knox Co., Pittsburgh, V. St. A., Zementmortelmischungen. Die Menge u. 
GróBe der m it dem Mortel zu mischenden Steine wird so gewiihlt, daB allc im Mortel 
Yorhandenen Hohlraume ausgefullt sind u. dariiber hinaus soyiel Steinkórper vorhanden 
sind, daB leichte Verarbeitbarkeit der M. gesichert ist. (E. P. 281138 vom 15/2.
1927, ausg. 22/12. 1927.) K u h l in g .

Joseph Hay Amies, Philadelphia, V. St. A., Versldrkung der Hdrte und Zdhigkeit 
ron Steinen. Gegebenenfalls gereinigte Stiicke von Granit, Sandstein, Kalkstein oder 
Schiefer werden m it 2%  von in den ersten Anfangen des Losehens befindlichem, fein- 
kórnigem CaO gemischt, die Mischung durchgeriihrt u. gestapelt oder sogleich zur 
Mórtolberoitung verwendet. H artę u. Zahigkeit der Steinstiicke soli verstarkt werden. 
(A. P. 1 645 891 yom 12/8. 1926, ausg. 18/10. 1927.) K u h l in g .

Simon Hellstróm, iibert. von: Erik Wilhelm Tillberg, Stockholm, Herstellung 
ron Ziegełn und Dachsteinen. Ton wird bei Tempp. yon 300—900°, vorzugsweise 300 bis 
600° solange erhitzt, bis 35—40% des vorhandenen 2 S i02-A120 3-2 H 20  entwassert u. 
in freie S i02 u. freies A120 3 yerwandelt worden sind. Die Erzeugnisse werden gemahlen, 
m it W. befeuehtet, geformt u. gegebenenfalls ohne yorheriges Troeknen gebrannt. 
(A. P. 1 647 063 vom 17/2. 1927, ausg. 25/10. 1927. Schwed. Prior. 9/6. 1926.) K u h l .

Prodor Fabrictue de Produits Organigues Soc. an. und Marcel Levy, Genf, 
Kunststeingegenstande. (Oe.P. 108137 vom 26/10. 1922, ausg. 25/11. 1927. Schwz. 
Priorr. 16/11. u. 28/12. 1921. — C. 1926. I. 768. 1916; II. 485.) K u h l in g .

Wilhelm O. Zimmermann, S tettin , Beton, bestehend aus Sand, Zement u. CaO, 
dad. gek., daB zunachst aus 1 Teil CaO u. 16— 18 Teilen Sand ein Kalkmortel hergestellt 
wird, den man, noch bevor er yóllig abgebunden hat, zerkleinert u. m it 1 Teil Zement 
mischt, so daB der AbbindeprozeB der Gcsamtmischung bereits beginnt, bevor der Ab- 
bindevorgang der ersten Mischung bcondet ist. — Die Erzeugnisse konnen tro tz vcr- 
haltnismafiig hoher Festiglceit m it jedem Bauwerkzeug bearbeitet werden. (D.R. P. 
448 030 KI. 80 b vom 31/7. 1926, ausg. 6/8. 1927. K u h l i n g .

E. Doggett, Pitsea, England, Wasserdichter Mortel. Mortel wird m it einer Alaun 
u. Schellack enthaltenden Lsg. gemischt. Diese Lsg. wird hergestellt durch Verriihren 
eińer konz. wss. Lsg. von Alaun m it einer Lsg. von Schellack in A., Essigsaure, Soda , 
Borax oder Pottaschelsg. Auf 8 Teilo Alaun ist 1 Teil Schellack zu yerwenden. (E. P. 
281 022 vom 27/8. 1926, ausg. 22/12. 1927.) K u h l in g .

Texas Gulf Sulphur Co., Bay City, iibert. von: William Hoffman Kobbe, 
New York, Fugenlose (monolithische) geformte Gegenstande. Holzbrei wird geformt, 
entliiftet u. m it etwa der 5— G-fachen Menge geschmolzenen Schwefels getrankt, sodaB 
das Erzeugnis im  wesentlichen einen Schwefelkorper darstellt, dem der Holzbrei ais 
Trager dient. (A. P. 1 647 528 vom 27/10. 1924, ausg. 1/11. 1927.) K u h l i n g .

E. J. Lindman, Stockholm, Porige Baustoffe. Ton, Gestein o. dgl. wird grob 
zerkleinert, m it Brennstoff gemischt u. yorzugsweise innerhalb von Formkasten,

X. 1. 87
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im Luftstrom  gebrannt, wobei die Mengenverlialtnisse so zu waklen sind, daB die Er- 
zeugnisse hóehstena 40%  des Vol. der Mischung vor dem Brennen besitzen. Bei der 
Zerkleinerung sollen 80% des Tons usw. durch ein 2 mm Sieb zuriickgehalten werden; 
dio feineren Teile werden m it W. u. gegebenenfalls Ton zu Strangen geformt, welche 
zu Stucken passender GróBe gebrochen werden. (E. P . 280 567 vom 10/11. 1927, 
Auszug yeroff. 11/1. 1928. Prior. 10/11. 1926.) K u h l in g .

H . E . Doughty, Staunton, England, Bausłoffmischungen. Mischungen yon Zement, 
Gips, Farbstoff, Sand u. gegebenenfalls wasserdichtenden u. Hartungsm itteln, wie 
Natriumsilicat, A120 3, S i02 o. dgl. werden gemahlen u. unter Evakuieren m it einem 
Luftstrom behandelt, um feino u. gróbere Teilchen za scheiden. (E. P . 280 813 vom 
7/6. 1927, ausg. 15/12. 1927.) K u h l in g .

VII. Agrikulturehemie; Dungemittel; Boden.
Ernst Truninger, Phosphorsa,urediingungsversuche auf Wiesenland. I. Mitt. Ver- 

gleichende Phosphorsdure-Ersatzdungungsversuche m it Superpltosphat, Thomasmehl und 
entleimtem Knochenmehl. Die Wrkg. der einmaligen Thomasmehlgabe von 300 kg 
P„05/h a  -wurde wahrend 26 Jahre  nachgewiesen, 80% der P 20 E wurden in  der Ernte 
wiedergewonnen. Auf sauren Mineralboden kónnen alle 3 P 20 5-Diinger m it annahernd 
gleichem Erfolge angewendet werden; auf kalkreichen Boden kommt Knochenmehl 
n icht in  Betracht. Bei einem Jahresertrag von 100 kg Heu sollte die P 2Os-Gabe 
60 kg/ha betragen. An Kali sind 200 kg KoO/ha bei gleicher E rn te notig, um den Kali- 
entzug zu decken. (Landwirtschl. Jahrbch. Schweiz 41 [1927]. 861—912. Agrik.-chem. 
A nstalt Liebefeld-Bern.) T r e n e l .

Klapp, E in  Wiesendungunqsversućh in  Emersleben und seine Auswirkung auf den 
Pflanzenbestand. (Vgl. C. 1927. I I .  1391.) Durch Diingung m it K alk u. Kaliphosphat 
blieb der Grasbestand derselbe, Leguminosen nahmen zu; durch N-Diingung, auch in 
F  orm von Yolldungung, wurde der Grasbestand stark  verm ehrt u. die Leguminosen 
unterdruckt. Der erzielte Gesamtertrag darf n icht allein maBgebend sein fur die land- 
wirtscliaftlichen MaBnahmen, sondern der botan. u. chem. Zus. des Heus, der richtigen 
W ahl der Schnittzeit ist ebenfalls Aufmerksamkeit zu schenken. Vorschlage zur ratio- 
nellen Diingung der Wiesen. (B i e d . Ztrbl. Agrik.-Chem. 57. 23—24.) T r e n e l .

Giuseppe Catalano, Reaktion des Bodens und seine Wichtigkeit fiir  die landwirt- 
schaftliclie Physiologie. tJbersicht. (Giorn. Chim. ind. appl. 9 [1927]. 464—67.) Go t t f r .

C. Antoniani, Der Einflu/3 des Perplwsphats auf die Reaktion des Bodens. Vf. 
bestim m t die pa, die CaC03-freie, neutrale, lombard. Alluvial6ó<?e» nach Zusatz von 
festem Ca-Perphosphat oder wss. Ausziigen desselben annehmen. Anwendung der bei 
n. Diingung iiblichen Mengen fiih rt keine merkliche Steigerung der A ciditat herbei. 
Die Sattigung der A ciditat des Perphosphats im Boden verlauft ziemlich schnell, wobei 
die Sattigungsgeschwindigkeit von der Feinheit des Boden abhangt. (A tti R . Accad. 
Lincei [Roma], Rend. [6] 6 [1927]. 319—25. Mailand, R . Ist. Superiore Agrario.) K ru .

Antonin Nśmec, Uber den Einflu/3 des losłichen Kieselsauregehalts der Boden auf 
die Resorption der PJiosphorsdure durch die Pflanze. Es wurde der Gehalt an łeicht 
abspaltbarer, in  W. 1. Kieselsaure verschiedener Boden bestimmt, u. m it einigen anderen 
Bodeneigg., besonders der Phosphorsaurebediirftigkeit verglichen, um die Wrkg. des 
naturlichen Kieselsauregehalts yon Boden auf die In tensitat der Phosphorsaure- 
assimilation u. dam it auf ihre ertragsteigemde Wrkg. zu priifen. Zur Baeselsaure- u. 
Phosphorsiiurebest. im wss. Bodenextrakt wurde die von B e l l -D o i s y  zur Phosphor- 
saurebest. im B lut etc. angegebene Methode benutzt, indem durch Red. von Silico- 
molybdan- u. Phosphormolybdansaure zu Molybdanblau zuerst die Summę der vor- 
handenen Kiesel- u. Phosphors&uremenge bestimm t wurde; die Phosphorsaure wurde 
dann nach A t k i n s  oder F i s k e  u. S d b b a r o w  erm ittelt u. die Kieselsaure ais Diffe- 
renz errechnet. Es ergibt sich, daB die aus dem Boden extrahierte Kieselsauremenge 
abhangig ist von der Extraktionsdauer — bei verschiedenen Boden in  yerschiedener 
Weise von dem Yerhaltnis der Boden- zur W.-Menge, yon der mechan. Zus. der Boden
— die fein absehlammbaren Bodenbestandteile (KorngroBe 0,01—0,05 mm) von lelim- 
haltigen Boden enthalten die gróBte Menge der 1. Baeselsaure. —  Die Priifung des Ein- 
flusses von CaC03 auf die Loslichkeit ergab erst nach 14-tagiger Einw. der hochsten 
Kalkgaben auf den fcuchten Boden eine wahrnehmbare Herabsetzung der in  die wss, 
Lsg. ubergegangenen Kieselsauremengen. Bei wiederholter Bodenextraktion zeigte 
sich ein allmahliches Sinken des in  W. 1. Kieselsauregehalts, u. in den durch mehr-
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malige E straktionen an 1. Kieselsaure ycrarmtcn Boden wurde naeh Eintrocknen 
u, 14tagigem Feuchthalten der Bodenproben bei naehherigem Auslaugen immer dio 
ursprungliche Menge 1. Kieselsaure wiedergefunden. Es wurde endlieh festgestellt, 
daB auch der natiirliclie Kieselsauregehalt des Bodens eine betraehtliche Steigerung 
der Resorption der Pliosphorsaure des Bodens bewirkt, ahnlich wie dies bereits von 
anderen Autoren durch kiinstlichc Zugabe von 1. Kieselsaure bzw. kolloidaler Kiesel
saure nacbgewiesen worden ist. Bei der Zuckerriibe insbesondere wurde der EinfluB 
der in  W. 1. Kieselsaure auf die Resorptionsfahigkeit der Phosphorsaure aus einem 
m it Phosphorsaureyerbb. geniigend yersorgten Boden untersucht u. durch vergleichende 
Kieselsaurebest. in  Boden m it Felddungungsverss. gezeigt, daB eine ertragsteigernde 
Wrkg. von Phosphorsauredungung besonders in  den Fallen gesichert wurde, wo der 
naeh dem oben beschrieben colorimetr. Verf. festgestellte Kieselsauregehalt des Bodens 
weniger ais 20 mg Kieselsaure in  1 kg betrug. (Biochem. Ztschr. 190 [1927]. 42—56. 
Prag, Staatl. Versuchsanstalten fiir Pflanzenproduktion.) K. B o r n s t e in .

E. BeljakoWj Die akliielle Reaktion der Bodenldsung ais Faktor, der die Pflanzen- 
bewohnung begrenzt. Vf. yersuchte die Verbrcitung einiger Pflanzen u. Assoziationen 
an der Nordgrenze der Halbwiisto m it der [H ] der Bodenlsg. in Zusammenhang zu 
bringen. Es wurden zu dcm Zwecke 1. an 110 Stellen Bodenproben entnommen u. 
die auf diescr Stelle vorherrschenden Arten registriert, 2. Bodenproben an den Grenzen 
genommen, wo sich die yorherrschenden Assoziationen wechseln, 3. wildwachsende 
Pflanzen auf Boden von yerschiedener [H ] geziichtet. F iir die meisten Pflanzen konnte 
keine Abhiingigkeit yon der [H ] des Bodens festgestellt werden. Einige Assoziationen 
scheinen aber an bestimmte [H']-Bereicho gebunden zu sein. Eine charakterist. Pflanze 
des untersuchten Gebietes Siline Hellmanni Claus wiichst yornehmlich auf braunen 
Tonbóden m it ph =  4— 5 oder auf Kreide u. Mergel m it pa =  ca. 8. Sie zeigte aber 
die bei diesen [H ] erwarteten Maxima des W achstums nicht; es wurde nur ein Maximum 
u. zwar bei pH =  5 gefunden. — Die Meinung, die Boden der Halbwiiste seien aus- 
gesproclien alkal., wird durch die Messungen des Vfs. widerlegt; der gewóhnlichste 
Ph ist 6— 6,8. (Ber. Saratower Naturforscherges. [russ.] 2 [1927]. 21—26.) B ik e r m a n .

F. Honcamp, Agrihdlurchemische Probleme. K rit. Besprechung von zurzeit im
Vordergrunde des Interesses stehenden Problemen, wie Kohlensaure- u. Kalkfrage, 
Bedeutung des Kalis fiir die Assimilation, Best. des Niihrstoffkapitels des Bodens, 
Bedeutung der Vitamine. (Naturwiss. 16. 49—56.) Tr e n e l .

Theodor Steche, Die Bestimmung des Chlorophylls nacli Willstatter in  landidrU 
schaflschemisclien Massenuntersuchungen. P rak t. Vereinfachung der WlLLSTATTER- 
schen Vorsclirift wie folgt: 10 g rippenfreie Blatter werden m it 30 g Sand, CaC03 
u. 20 ccm Aceton im  Mórser zerrieben, 6-mal m it je 30 ccm Aceton auf einer Nutsche 
ausgewaschen u. m it 200 ccm A. yerdiinnt. Die F iltrate  werden 5-mal m it je 100 ccm 
l% ig . KCl-Lsg. u. dann m it 100 ccm 3% ig. KCl-Lsg. gewasehen. Die abgetrennte 
A.-Schicht wird 3-mal m it 5 ccm methylalkoh. KOH-Lsg. behandelt u. m it W . so- 
lange gewasehen, bis das W . farblos bleibt. Die wss. Lsg. wird nochmals 2-mal m it 
je 50 ccm A. ausgeschiittelt u. dann auf 250 ccm aufgefiillt u. im Dunkeln aufbewahrt. 
(Journ. Landwirtscb. 75 [1927]. 211— 14. Góttingen, Uniy.) T r e n e l .

Herbert Wittek, Beuthen, Ununterbroćhene Herstellung non Ealkstickstoff, 1. dad. 
gek., daB das in Rk. befindliche Gemisch yon Carbid u. N2 in  ein fl. Medium (z. B. 
Schlacke o. dgl.) yon einem unterhalb der Reaktionstemp. liegenden Warmegrad 
(etwa 700—1000°) eingeleitet wird, das bei den in Frage kommenden Tempp. zu keinen 
weiteren Umsetzungen der eigenen Substanz u. der Reaktionsstoffe Veranlassung gibt, 
dabei aber eine hóhere D. h a t ais Kalkstickstoff. — 2. dad. gek., daB das Carbid durch 
ein fl. Medium auf die zur Rk. notige Temp. gebracht wird, bevor es zusammen m it N2 
durch oder iiber ein zweites fl. Medium von einem unterhalb der Reaktionstemp. 
liegenden Warmegrade gefuhrt wird. —  Die Verff. gestatten  die Gewinnung yon hoch- 
wertigen kleinkornigen Erzeugnissen im stetigen Betriebe. (D. R. PP. 453 753 KI. 12 k 
vom 14/8. 1925, ausg. 16/12. 1927 u. 454 363 KI. 12 k  [Zus.-Pat.] yom 10/9. 1925, 
ausg. 13/1. 1928.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Fester streubarer Kalksalpeter. 
Konz. Lsgg. von Ca(N03)2 werden auf geheizten Walzen getrocknet. (N .P .43 019 
yom 21/9. 1925, ausg. 2/8. 1926.) K u h l in g .

Grasselli Chemical Co., Cleyeland, Ohio, tibert. yon: Wellington Lee Tanner, 
Panasoffkee, Florida, Insektennertilgungsmittel aus organ. Yerbb. des A sm, die bei

87*
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gewóhnlicher Temp. fest sind u. m it Hilfe einer Vorr. verdam pft werden, um sieli ais 
feiner tjberzug auf den Pflanzenteilen zu kondensieren. Die Vorr. besteht aus einem 
auf einem spitzen Pfahl ruhenden BlecligefaB, das m it einem Gemisch von Methylamin- 
hydrochlorid, DimethylaminhydrocMorid, Phenarsazinchlorid, N H fi l ,  Bleichpulver u. 
NaNÓs gefiillt wird. Zur Erzeugung der zur Verdampfung nótigen Warnie wird eine 
im Innern angeordnete Stange aus Cdluloid, das 4—12°/0 Naphthalin enthalt, angeziindet. 
Geeignete Verbb. sind noch: Methyldichlorarsin, MelhyIarsenoxyd, Diphenylchlorarsin, 
Diphenylarsenoxyd, Phenarsazinchlorid u. Oxyd, Triphenarsazinehlond u. Oxyd. Dio  
Oxyde entstehen aus den entsprechenden Chloriden durch Hydrolyse. (A. P. 1 652 291 
vom 1/10. 1921, ausg. 13/12. 1927.) D e r s i n .

VIII. Metallurgie; MetallograpMe; Metallverarbeitung.
N. Richard, Antike tjberzuge auf Kupfer und Messing. (Metal Ind. [London] 31. 

562. — C. 1928.1. 114.) W i l k e .
C. O. Bannister, Die Metallurgie der Nichteisenmetalle im  Jahre 1927. Naeh 

einer Besprechung der Erzkonz.-Verff. im  neuesten Berichte des Canadian Department 
of Mines werden die Friihjahrsausstellung der British Non-Ferous Metals Research 
Association, die Arbeiten iiber Cu u. H erst. von reinem Mn u. Cr des National Physical 
Laboratory u. die neuesten prakt. Fortschritte beim Studium des Korrosionsproblems 
gestreift. (Metal Ind . [London] 32. 30—31. Univ. Liverpool.) W i l k e .

O. F. Hudson, Untersuchung in  der Nichteisenmetallindustrie. K urz werden dio 
Fortschritte beim Korrosionsproblem, die Wrkg. der Verunreinigungen beim Cu, Fort- 
schritte in der Anwendung des Mg, Unters. iiber Pb u. Kabelschutz usw. erwahnt. 
(Metal Ind . [London] 32. 81—82.) . W i l k e .

V. Tafel, Probleme der Metallhiittenhunde. Es werden dabei besproehen dio nassen 
Gewinnungsverff., Zn-Gewinnung (Diskontinuitat der Arbeit, indirektes Heizen, grofie 
Metallvorluste, komplexo Erze), Al-Gewinnung durch Schnie)zfluGelektrolyse (groBe 
Baderzahl m it geringer Einzelleistung, ausland. Rohmaterial), die Cu-Metallurgie (das 
Jlansfelder Problem) u. die Pb-Gowinnung (Verarbeitung der Alkalischlackcn des 
HARRIS-Verf.). (MotaU-Wirtschaft 7. 17— 19. Teclin. Hochschule Breslau.) W i l k e .

E. Herlinger, Uber Zusammenhunge zwiscJmi Jcrystallochemischen und Material- 
eigenschaften. Es wird ein kurzer Uberbliek iiber die Probleme u. Zusammenhange 
der Krystallocliemie u. derjenigen, die m it der Nichteisenmetallurgie verbunden sind, 
gegebon. Dabei wird unterschieden zwisehen Eigg., die ihre Ursachen im Bau des ein- 
zelnen Atoms oder Ions haben, die auf dem K rystallgitterbau berulien, u. Eigg., die durch 
die gemeinsamo Wrkg. der beiden Ursaehengruppen zustande kommen. Es werden 
dann einzelne Materialeigg. besproehen u. jede in eine der krystallocliem. Gruppen 
eingereiht. (M etali-W irtschaft 7 . 77— 81. Berlin-Dahlem.) W il k e .

Waldemar Dyrssen, Vorwdrmer fiir  Siemens-Marlinofen und ihre Beziehung zu 
Abdampfkesseln. An H and zahlreicher Abbildungen wird der kontinuierlich auf regene- 
rativer Grundlage arbeitende BLAW -KNOX-W inderhitzer besehrieben, seine Vorteilo 
gezeigt, Arbeitsbedingungen u. aligemeine Informationen gegeben. In  der einfachsten 
Form besteht der Vorwarmer aus 3 Raumen, in  denen dio warmeaufnehmenden Ele
mente, Stahlbleehe, yertikal angeordnet sind. Diese Stahlbleche haben einen be- 
stimmten Abstand yoneinander, so daB die ganze Blechoberflache dem Gas- u. Luft- 
strom ausgesetzt ist. Die verschiedenen Perioden zum Anheizen usw. sind bei diesem 
App. im Verhaltnis sehr kurz. (Mining and Metallurgy 9. 12— 17. B l a w -K n o x  Co ., 
Pittsburgh [Pa.].) WlLKE.

W. H. Fitch, Rekuperatoren fiir  Siemens-Martinofen. Noch nieht abgeschlosscne 
prakt. Verss. lassen erkennen, daB bei Ausgleiehgi’uben oder bei Tiefofentempp. die 
Benutzung von Wiirfelwerk volIkommen unnótig ist. Die gleiclien Ergebnisse kónnen 
m it einem Rekuperator fiir -wreniger Geld erreicht werden, ais je tz t fiir den Bau von 
Umschaltofen m it Regeneratorcn ausgegeben wird. (Mining and Metallurgy 9. 17— 18. 
The Carborundum Co., Pertli Amboy [N. J.].) " WlLKE.

W. M. Hepburn, Ofenentimcklung fu r  die Wdrmebehandlung und das Schmieden.
M it besonderer Beriicksichtigung von Yerbrennung, fouerfestem Materiał, Isolierung 
u. Temperaturkontrolle w ird die Entw . verfolgt. Zum SehluB werden einige moderne 
m it Gas gefeuerte Einrichtungen, die die neuesten Fortschritte darstellen, behandelt, 
ii. zwar ein kontinuierlich arbeitender Ofen, der Stahlblech normalisiert, ein kontinuier-
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lich arbeitender Karburierungsofen u. ein Schmiedeofen. (Trans. Amer. Soc. Steel 
Treating 13. 126—41. Surface Combustion Co., Toledo [Ohio].) WlLKE.

W. J. Merten, Hochtemperaturbehandlung von Gupstiicken und Schmiedestucken 
an Hand von Kernbohrproben gro per er Stiicke. Die Unterss. wurden in crster Linio aus- 
gefiihrt, um die richtigc tlierm. Behandlung zur Verbesserung der K ornstruktur starker 
StahlguBstiicke zu bestimmen, um so dem Konstrukteur dic Móglichkeit zu geben, 
das Materiał besser ais bisher zu venverten. Eine Unters. ist aufierdem in der Arbeit 
enthalten iiber die Grenzcn der iiblichenPraxis, ausyerhaltnismaBigkleinenProbestucken 
dic physikal. Eigg. groBer GuB- u. Sehmiedestucke zu bestimmen. Die Versuehsergeb- 
nisse, die durch mkr. Analyse der K ornstruktur an der Oberflache u. im Innern der 
GuBstiieke vervollstandigt sind, zeigen, daB betrachtlich hóhere Temp. u. ausgedehnte 
Warmeausgleicliperioden (langere ais die bisher iiblichen) notwendig sind, um bessereś 
Materiał zu erhalten. Folgende Zus. hatten  die Untersuchungsstiicke: 0,25% C, 0,034% 
S, 0,49% Mn, 0,30% Si, 0,04% P  u. 0,44% C, 0,032% S, 0,57% Mn, 0,23% Si,
0,013% P. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 13. 1—28. Westinghouse Elextric and 
Mfg. Co., E ast P ittsburgh.) WlLKE.

Kotaro Honda und Kanzi Tamaru, Uber eine neue Methode des Stahlabschreckens 
in  einem Hoclitemperaturbad. Hg u. eine Salzmischung m it 65% K N 03 u. 35% L iN 03 
wurdcn ais h. Abschreckmittel. benutzt. C-Stahl m it 0,9%  C wurde im Hg unter 
150° u. in  der Salzmischung iiber 150° angeschreckt, seine H artę, Zugfestigkeit, Deh- 
nung usw. bestimmt. Die Harteyerss. zeigten ein Maximum bei 110°. Der Anfang 
des Hartefalles, der durch Zers. des /?-Martcnsits yerursacht wird, bewegt sich m it 
steigender Eintauchzeit zu einer niedrigeren Temp. Die Zugfestigkeit eines abge- 
schreekten Versuchsstiickes fallt m it steigender Badtemp. Stiicke, dio im Salzbad 
unter 500° abgeschreckt werden, sind schwacher ais die in  W. abgeschreckten u. dann 
getemperten, aber sie sind fester, wenn die Badtemp. uber 500° steigt. Der Schlag- 
widerstand wachst allmahlich bis zu 320° Badtemp., fallt dann aber bei hóheren Tempp. 
M artensitstruktur wurde beim Abschreeken bis zu 200°, T rostit im Bereich 300—400° 
u. Sorbit iiber 400° Badtemp. erhalten. Wenn die Badtemp. unter 120° ist, gibt es stets 
Spriinge. Mit einer Badtemp. iiber 150° kann ohne eine Sprunggefahr jede gewiinschte 
S truk tur hergestellt werden. Die S truk tur eines Stahles, der in  einem Bad von 500° 
abgeschreckt worden ist, ist sorbit. Dic mechan. Eigg. sind nicht sclilcchter ais die des 
im  W . abgeschreckten u. getemperten Stahles, so daB dic neue Methode viele Vorteile 
bietet. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 13. 95—104. 125. Tohoku Imperial Uniy., 
Sendei, Japan.) WlLKE.

Raymond H.Hobrock, Bestimmung der Eigenschaflen von hoclmliciumhaltigem, 
Eisen. Gufieisen m it hohem Si-Geh. weist cincn starken Korrosionswiderstand gegen 
Sauren auf u. findet daher yorzugsweise in der chem. Industrie Verwendung. Dieses 
Fe besitzt cinen Si-Geh. yon 13,5—15% bei einem niedrigen C-Geh. yon 0,2—2,7%. 
Die Verff. zur Herst. dieses Si-reichen Fe sind gesetzlich geschiitzt, u. sie bestehen 
darin, geschmolzenes Ferrosilicium in einem bestimmten Betrag zum geschmolzcnen 
Fe hinzuzufiigen. Die K enntnis der Eigg. dieser Fe-Lcgierungen ist fur den GieBcrei- 
fachmann erforderlich, der cinen Sauren, Grubenwasscr, Seewasser, Essig u. Lcbens- 
m itteln ausgesetzten GuB zu erzeugen hat. Vf. berichtet iiber die Herst., die Ab- 
messungen u. die Behandlung der Proben u. iiber die Veranderung der Querzugfestig- 
keit, der Biegefestigkeit u. der Brinellharte m it dem Si-Geh., femer iiber die Best. 
des C- u. des Mn-Geh. (Foundry 56. 55— 59.) K a lp e r s .

D. M. Houston, Der wirtschaftliche Werl des Nickels und Chroms im  GrauguPeisen. 
Die Konst. u. P rim arstruktur des GuBeiscns sind im wesentlichen die gleichen wie im 
Stahl, ausgenommen die Mcnge u. Form des enthaltcncn C. Die Elemente u. Bc- 
dingungen, die die Form  des Graphits u. die Konst. des gebundenen C beeinflussen, 
werden erortert. Beim Zusatz yon Ni u. Cr entsprechen etwa 1 Teil C 3 Teile Si oder 
6 Teile Ni oder 3 Teile Cr. Die prakt. Anwendungen yon Ni-Cr-GrauguB werden be- 
schrieben u. einige Beispiele gegeben, wie grofie Querschnitte, PreBwerk, Dieselmotor, 
Gesenkschmiedestiicke, Automobilzylinder usw. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 13. 
105—25. International Nickel Co., New York City.) WlLKE.

G. A. Dornin, Das Schmelzen oder der geschmolzene Zustand bei der Stdhlherstellung 
m it besonderer Berucksiclitigung der Desoxydation, des Frischens und der Verunreinigung. 
Die auBerordentlich schadlichen Einfliisse der Oxyde im Fe u. ihre Entfernung wird 
beschrieben. Dann werden die yersehiedenen Schmelzyerff. diskutiert, besonders in
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dem Sinne ihrer Geeignetheit zur Hcirst. moglichst von Osyden freier GuBstiicke. Die 
Erstarrung u. Abkuhlung sind dabei unberiicksichtigt geblieben. (Trans. Amer. Soc. 
Steel Treating 13. 29—48. Ga t h m a n n  Eng. Co., Baltimore.) WlLKE.

J. S. Vanick, W. W. de Sveshnikoff und J. G. Thompson, Stahlzerstarung bei 
der Ammoniaksyntliese. Die ungekurzte Arbeit des Bureau of Standards, die C. 1 9 2 8 .
I. 745 schon kurz wiedergegeben ist. (Dpt. Commerce, Scient. Papers Bureau Standards 
22  [1927]. Nr. 361. 35 Seiten Sep.) WlLKE.

H. B. Knowlton, Tatsachen und Orundlagen der Bearbeitung und Wurniebehandlung 
von Stahl. XVI. Mitt. (XV. vgl. C. 1 9 2 8 . I. 744.) Es wird kurz erklart, was Einsatz- 
hartung ist, die Gesehichte der Einsatzhartung, die Auswahl der geeigneten Stahle 
zur H artung u. die Grtinde fiir die heutige Einsatzhartung. (Trans. Amer. Soc. Steel 
Treating 1 3 . 142—54. F ort Wayne Works, In ternational H arvester Co. [Ind.].) W lLKE.

H. C. H. Carpenter, LegierungsstaMe, ihre Herstellung, Eigensćhaften und An- 
wendungen. Nach einer geschichtlichen Einleitung werden die W-, Cr- u. Mn-Stahle, 
ih r EinfluB auf den F. u. die Stahlinyersion, H erst., Eigg. u. Anwendungen besprochen. 
D aran schlieCt sich in  groBen Ziigen eine Beschreibung der Ni-, Ni-Cr-, Si-, Cr-V-, 
W-Cr-, W-Cr-V- u. hitzebestandigen Stahle an. (Iron Coal Trades Rev. 1 1 5  [1927]. 
932. 980. 1 1 6 . 11.) W ilk e .

C. G. Fink und C. L. Mantell, Untersuchung uber die liedulction von bolimanischem 
Zinnhmzenlrat mit Wa-sserstoff. I I I .  Mitt. iiber die Metallurgie des Zinns. (II. vgl.
C. 1 9 2 8 . I. 843.) W ahrend in  den vorhergehenden Arbeiten reine Oxyde Verwendung 
fanden, wurden nun Zinnkonzentrate yerwandt. DaB dabei kein metali. Eisen auftritt, 
liegt an der leichten Oxydierbarkeit desselben. Verss. ergaben, daB m it H 2 reduziertes 
Fe sich bei 50° schon leicht oxydiert, wahrend Elektrolyteisen erst bei 75° sich zu oxy- 
dieren beginnt. Bei Sn ist die Oxydation bis 150° sehr gering, bei 200° war sie etwas 
hóher. Das Sn war bis 250° pyrophor. Der Dampfdruck des Sn wird erst bei Tempp. 
iiber 1700° wesentlich. Die Red. der Konzentrate war bereits bei 345° yollstandig. 
Mit dem Sn zusammen wurden Ag, Cu, Bi, Sb u. Pb reduziert, wahrend Mo u. W. nur 
zu niedrigeren Oxyden reduziert wurden. Die Metalle wurden jeweils m it HC1 ausgelaugt. 
Die Rod. bei niedriger Temp. m it H 2 gelingt yollkommen, aueh is t das Sn leicht elek
tro ly t. aus den sauren Laugen niederzuschlagen. Vergleieh m it der Kostenberechnung 
fiir die Red. m it Kohle. (Engin. Mining Journ. 1 2 4  [1927]. 1052—54.) E n s z l i n .

W. R. D. Jones, Zinlc und Nickel in  Siid-Wales. I n  diesem Teile Englands liegen 
' die bedeutendsten Ni-Werke der Welt, namlicli die Werke der Mond Nickel Co. bei 

Clydach in  der Nalie von Swansea. Das Ni wird ais 40/40 Ni-Cu-Stein eingefiihrt, 
zerkleinert, dureh ein 60-Maschensieb getrieben, bei 700—800° oxydiert u. das Cu bei 
rund 80° m it 10%ig. H 2S 04 ausgezogen (etwa 80%  des Yorhandenen Jfr). Die vom Cu 
befreite M. wird nach dem Trocknen mittels Wassergas zu fein verteiltem unreinem Ni 
reduziert u. in Ttirmen mittels CO verfliichtigt. Der Gasstrom wird dann in einen Zer- 
setzer geleitet, der eine Temp. von 180—200° h a t u. das Nickelcarbonyl in  Ni u. CO 
zersetzt. Das CO wird wieder zur Verfliichtigung weiterer Ni-Mengen verwendet. Das 
gebildete Ni schlagt sich auf Ni-Kugeln in einem anhaftenden dichten tlberzug nieder. 
Diese Kugeln werden in standiger Bewegung erhalten u. autom at, entfernt, sobald 
sie eine bestimmte GroBe iiberschritten haben. Das Verf. is t kontinuierlich. Der im 
Verfliichtiger verbleibende Ruekstand en thalt noch eine betrachtliche Menge nicht 
entfernten Cu u. Ni u. die urspriinglich im Ni-Cu-Stein enthaltenen Verunreinigungen 
u. wird nochmals in den ProzeB eingefiihrt. W ird der Riickstand wiederholt eingefiihrt, 
so reichern sich die wertvollen Metalle an. Die Mond Nickel Co. gewinnt im fabrikator. 
MaBstabe diese Metalle aus dem angereicherten Riickstande. Reines Ag wird dureh 
elektrolyt. Raffination gewonnen u. dann der Anodenschlamm weiter aufgearbeitet. 
95% der wertyollen Metalle in  angereichertem Ruckstando werden so schlieBlich ge
wonnen. (Metal Ind. [London] 32 . 85—86.) ” WlLKE.

J. A. Bordo, Molybdan. Es werden besprochen: die Entdeckung, die Erze u. dereń 
Aufbereitung, Herst. yon Fe-Mo, von Alkalimolybdatlaugen u. reinen Molybdaten, 
von Mo, Eigg. des Metalles u. die Verwendung von Mo u. seinen Verbb., Preis u. Nach- 
frage. (Metall-Wirtschaft 7. 73—77. Bonn.) WlLKE.

N. Parravano, E in  Jahrhundert Aluminium. Zusammenfassendc Darst. der be- 
kannten alteren Arbeiten iiber Al, iiber die moderne Al-Industrie, seine Legierungen 
u. die zur Verwendung gelangenden Rohstoffe. (Giorn. Chim. ind. appl. 9 [1927]. 
505— 10.) G o t t f r ie d .
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Romer, Hat Beryllium eine Zulcunft in  der Metallindustrie ? Eine zusammen- 
fassende Besprechung der neuesten Veróffentlichungen. (Metali-Wirtschaft 7. 48 
bis 49.) W lLKE.

Alan R. Powell, Die wertvóllen Metalle im  Jalire 1927. Eine kurze Ubersicht iiber 
die Fortschritte. Die maximalen Betrage fiir A u, dam it es noch sicher gewalzt u. be- 
arbeitet werden kann, sind weniger ais 0,1% Pb, Sb u. Al, weniger ais 0,05% Bi oder 
Te, 1% Sn u. 2—3% Fe. Weiter werden Ag, Ag-Zn-Legierungen, P t  u. die anderen 
Pt-Metalle einsehlicBlich der Marktlage behandelt. (Metal Ind. [London] 32. 64—65. 
Messrs. JOHNSON, Ma t t h e y  & C o., Ltd.) W lLKE.

u if ila s  Meyer, Neue magnetische Materialien. Folgende Legierungen: 60%  Ni, 
15% Co u. 25% Fe, sowie 50% Ni, 30% Co u. 20% Fe u. 53% Ni, 25% Co, 21% Fe +  
1%  Mn ergeben annormale Hysteresesehleifen, die z. B. eine auBerordentlich kleine 
Remanenz u. K oerzitivkraft m it betrachtlichen Hystereseverlusten zeigen. In  einigen 
Fallen, wenn die Feldstarkę bis zu groBeren W erten gesteigert wird, liegt die jungfrau- 
liehe Kurve zum Teil auBerhalb der Hystereseschleife. (Physikal. Ztschr. 2 8  [1927]. 
919—20. F e l t e n  & G u il l e a u m e , Carlswerk, A .-G ., Kóln-Muhlheim.) WlLKE.

Pierre Chevenard und Albert Portevin, Ursachen der Volumenverdnderung, die 
das Hdrten der Aluminium-Kupfer-Leichtlegierungen begleilet. In  ihrem  stabilen k. 
Zustand werden die Al-Mg-Si- u. die Al-Cu-Leichtlegierungen durch ein Aggregat 
gebildet, dessen Bestandteile eine an Al-reieho Lsg. u. eine bestimmte Yerb. Mg2Si 
oder A12Cu sind. Ih re H artung w ird in  der Regel auf den Nd. dieser letzten bestimmten 
Verb. zuruckgefiihrt, dereń Losbarkeit bei den AI-Mg-Legierungen m it der Temp. 
durch die therm . Analyse m it Hilfe des Differentialdilatometers untersucht werden 
kann. Die bei den Al-Cu-Legierungen erhaltenen Schauhnien liaben den gleichen 
Verlauf wie die der Al-Mg-Legierungen, nur beobachtet man beim Anlassen der Al- 
Cu-Legierungen ein Zusammenziehen der Legierungen. Die Unterss. der Vff. be- 
zweckten den EinfluB der Anlafitemp. auf die Veranderung der Lange der Legierungen 
festzustellen. Die Vers.-Legierungen hatten  eine Zus. von 4,3% Cu, 0,8% Mn, 0,38% 
Si, Rest Al. Die Proben wurden bei 525° in W. von 20° gehartet, wahrend das Anlassen 
8 Stdn. lang bei konstanter Temp. dauerte. Die Yeranderung der Lange bei den AnlaB- 
tempp. wurde durch das Differentialdilatometer festgelegt. Die Volumenveranderungen 
unterhalb 170° durften einer bcsonderen Rk. zuzuschreiben sein, die noch unbekannt 
ist, wahrscheinHeh aber m it den Verunreinigungen oder den Zusiitzen zur Legierung 
zusammenhangt. (Compt. rend. Acad. Sciences 1 8 6 . 144—46.) K a l p e r s .

E. Carey Hill, Leichtmetallguji aus Aluminiumlegierungen bei dem Motorradbau. 
Naeh Besprechung einiger Leichtmetallteile wird gezeigt, wie die Al-Legierungen der 
M otorradproduktion geholfen haben, u. welche Legierungen am besten geeignet sind, 
was sich naturlieh naeh den einzelnen Teilen richtet. Hieran anschlieBend werden die 
Vorschriften fiir Kolben, die erforderhchen Mindesteigg., die geringe D. der Si-Legie- 
rungen, die 3 Hauptverff. fiir die Herst. von LeichtguB u. die geringen Kosten fiir 
Werkzeuge erortert. (Metal Ind . [London] 32. 50—54.) WlLKE.

— , Die Nichteisenteile im  Automobilbau. In  England wird zur Herst. der Sehnecken- 
rader P-Bronze im groBen MaBstabe benutzt. Die Zus. schwankt dabei von 10—13% 
Sn, 0— 2%  Zn, 0—2%  Pb, 0—0,50% P, der Rest Cu. In  einigen Fallen ersetzt Ni 
bis zu 2,5% einen gleichen Cu-Betrag. Es werden dann das eigentliche GieBen u. die 
Eigg. der P-Bronze behandelt. In  Amerika wird neben der P-Bronze auch Al-Bronze 
stark  zu Schneckenradem benutzt, dereń Zus. etwa wie folgt ist: 9— 10% Al, 0—0,5% 
Ma, 0—4,75% Ni, 0,5— 5,25% Fe, der Rest Cu. Werden diese beiden Legierungsarten 
auch zur Lagerfiitterung u. zu Biichsen yerwendet, so andert sich die Zus. etwas, was 
eingehender beschrieben wird. (Metal Ind . [London] 3 2 . 46—49.) W i l k e .

Orlan W. Boston, Bearbeitbarke.it der Metalle. Die verschiedenen Methoden, die 
zur Kennzeichnung der Bearbeitbarkeit im Gebraueh sind u. das dazugehorige Schrift- 
tum  werden behandelt, u., soweit es móglieh ist, rerglichen. Auf die reichhaltige Arbeit 
kann hier nur verwiesen werden. (Trans. Amer. Soc. Steel Treating 1 3 . 49—94. 154. 
Univ. Michigan, Ann Arbor [Michigan].) WlLKE.

A. H. Mundley, Giefien in  Metallformen. Die urspriingliehen Formen dieses Verf., 
die Genauigkeit u. die gute Oberflache dieser GuBstiicke, die n icht weiter zu bearbeiten 
sind, die Vorrichtungen zum GieBen u. die yerschiedenen Ausfiihrungsformen: mittels
D., Druck, Zentrifugalkraft, ,,slush-“  u. ,,Cothias“ -GuB werden behandelt. Beim 
SpritzguB wird oft folgende Legierung benutzt: 86% Zn, 7—10% Sn, 4—7%  Cu u.
0,05— 1%  Al. Die Anwendung sehr reiner Metalle h a t Giisse ergeben, die zwar teurer
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ais sonst iiblicli, aber dereń Eigg. sehr gut sind. Es wird dann auf die Anwendung der 
Al-Si-Legierungen im „modifizierten“  Zustande u. sehr fester Legierungen hingewiesen. 
So wird eine Zugfestigkeit ro n  rund 35 t/sq . in  m it Legierungen von 90% Cu u. 10% Al 
erhalten, wobei die Dehnung fast 20%, an einem 5 cm-Probestab bestimmt, u. die 
Quersehnittsverminderung iiber 20% betragt. Es werden dann die neuesten Arbeiten 
iiber Zusiitze zur Al-Bronze u. langlebige Formen fiir Fe-GuB erwahnt. (Metal Ind. 
[London] 32 . 55—59.) W i l k e .

S. Wernick, Der Fortscliritt im  Eleklroplattieren im  Jahre 1927. Es werden Ni, 
Co, Cr, Cd u. Zn unter besonderer Berueksichtigung auch der amerikan. Fortschritte 
besprochen u. kurz die zukunftige Entw. gezeigt. (Metal Ind. [London] 32. 60—62.) W i.

W. James, Polieren und Plaltieren. Ohne Angabe eigener Verss. wird das fur den 
Praktiker Wissenswerte iiber Lackieren, Beizen fiir Nichteisenmetallc, Ni-Biider, Fe- 
Korrosion, Korrosionsverss., Korrosionsschutz durch abgeschiedenes Metali, fehlerhafte 
Ni-Ndd. u. Verchromen angegeben. (Metal Ind . [London] 3 2 . 83— 84.) W i l k e .

H. Arnold, Die Bedeulung des Betazinols ais Abkochmittel beim Metallenlfelten. 
D as Prod. is t in  W . 1., arbeitet am  vorteilhaftcsten bei 80— 90° u. hinterlaBt keinerlei 
Riickstande, so daB der Betrieb auch bei direkter Beheizung der Behiilter wirtschaftlich 
ist. D ie  Lauge soli ihre W irksamkeit wesentlich liinger ais die bisher aus den bekannten 
Praparaten zusammengesetzten Lsgg. hehalten. Selbst bei einer Verdiinnung im  Ver- 
haltnis 1: 30 ist die Konz. so stark, daB wirtschaftlich dam it gearbeitet werden kann. 
Aufler der Entfettungswrkg. wird gleichzeitig eine leichte D ekapierung erreieht. 
(Korrosion u. Metallschutz 3 [1927]. 274—75. LANGBEIN-PFANHAUSER-Werke A.-G., 
Leipzig.) W i l k e .

Burton Mc Collum und K. H. Logan, Priifung auf elektrische. Vorgange. Fort- 
gesetzte Unterss. des American Committee on Electrolysis, an denen das Bureau of 
Standards regen Anteil nahm, haben ergeben, daB der fiir die Korrosion unterird. Eisen- 
konstruktionen durch vagabundierende Strome maBgebende F aktor die Dichte der von 
irgend einem Punkte, z. B. einer eisernen Rohre in  die E rde abflieBenden Strome 
is t u. haben zur K onstruktion eines besonderen MeBapp., des Erdstrommessers (earth- 
eurrent meter) gefiihrt, dessen Theorie u. mannigfache Anwendung in  der 2. H alfte der 
Abhandlung (von S. 44 an) eingehend geschildert wird. In  der 1. H alfte werden die 
friiher angewandten Verss. zum Nachweis der erwahnten Vorgange (Spannungsmessun- 
gen zwischen versehiedenen M etallkonstruktionen u. Strommessungen langs derselben 
Konstruktion), aus denen sich fiir die Korrosion keine quantitativen Aussagen her- 
leiten lassen, besprochen. (Dpt. Commerce. Technological Papers Bureau Standards. 
22 [1927]. No. 355. 75 Seiten Sep.) B o t t g e r .

Robert Stumper, Die Spongiose des Gufieisens. Eine 30 Jahre  im Erdboden liegende 
W asserleitung aus ThomasguBeisen war auf der Innenwandung iiber u. iiber m it einem 
knollenartigen Rostbelag bcdeckt, der stellenweise den Innenąuerschnitt um 50—60% 
verringerte. Die Graphitierung war an den verschiedenen Stellen verschieden groB. 
Die Graphitierung war durch eine sehr hohe Anhaufung (rund 650%) des C gekenn- 
zeichnet, wahrend Si (um rund 400%) u. P  (um rand  150%) weniger angereichert 
waren. Das durch die Rohre flieBende W. is t weich, h a t aber einen erhebliehen Gehalt 
an freier C02. Die Spongiose t r i t t  also auch im bewegten Elektrolyten auf. (Korrosion 
u. Metallschutz 3 [1927]. 265— 68. Burbacherhutte Saarbrucken.) WlŁKE.

Erich K. O. Schmidt, Korrosion durch, Kraflstoffe. Stahl, Cu, Messing, Al u. 
Duraluminium wurden in Bzn., Bzl. u. Bzl.-A., dann Cu u. Metallkombinationen in 
den verschiedensten Kraftstoffen untersucht. Die Ergebnisse werden besprochen u. 
darauf hingewiesen, daB daraus Folgerungen iiber die tatsaehliche Korrosionsbestandig- 
keit der einzelnen Metalle im prakt. Betrieb nicht gezogen werden diirfen. Wegen der 
vielen Einzelheiten muB auf die Arbeit verwiesen werden. (Korrosion u. Metallschutz 
3_[1927]. 270—74. Deutsche V ersuehsanstaltftir L uftfahrt, E. V., Berlin-Adlershof.) Wl.

J. Czochralski und E. Schmid, Neue Wege. der Korrosionsforschung. Die An
wendung von Festigkeitsunterss. zur Best. der Auflosungs- bzw. Korrosionsgesehwindig- 
keit von Metallen in chem. Reagenzien wird beschrieben. Es wird die Losungsgeschwin- 
digkeit techn. ylZ-Drahtes (1,11% Si u. 0,53% Fe) in 30%ig. NaOH, 7,5%ig. HC1 u. 
2,5%ig. CuCl-Lsg. bei Zimmertemp. bestimmt. Dabei is t die Lósungsgeschwindigkeit 
des harten Drahtes gróBer ais die des gegltihten, ebenso yerhalt es sich m it der Un- 
gleichmaBigkeit des Angriffs. Dann wurde die Lósungsgeschwindigkeit von Gu- 
(Leitungs)-Draht in  NH3-haltigem 8,3%ig- CuC12NH4C1, 25°/pig. H N 0 3 u. 10%ig- 
(NHł )2S20 8 erm ittelt, wobei sich hier ęrgab, daB in allen Fallen die Losungsgeschwindig-
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keit des harten  Drahtes kleiner ais die des gcgluliten war. Beim (NH4)2S20 8 is t die 
UngleichmaBigkeit des Angriffs scheinbar am starksten. Dio Entzinkung von lot 4- B)- 
Messing (57,9% Cu, 40,4% Zn u. 1,7% Pb) in  17%ig. HC1 von 50° bleibt im wesent- 
liehen auf den /?-Bestandteil besehrankt. W ahrend clie Zugfestigkeit yom Beginn der 
Einw. ab einen scharfen Abfall zeigt, weist die Dehnung nach kurzer Einw. einen deut- 
lichen Anstieg auf. E rst bei uber 30-std. Zeiten sinkt auch sie sehr steil zu sehr kleinen 
W erten ab. Die Geschwindigkeit des Fortschreitens der Entzinkung wird zu etwa
0,01 m m /Stde. bestimmt. Zuletzt wird betont, wie auBerordentlich wichtig auch die 
mechan. Yerfolgung der Korrosion ist. (Ztschr. Metallkunde 20. 1—7. F rank
fu rt a. M.) W il k e .

E. G. T. Gustafsson, Stockholm, Gewinnung fliiclitiger Me talie aus ihren Schwefel- 
erzen. Die gepulyerten Erze werden m it Fe gemiselit, dio Mischungen gegebenenfalls 
b rikettiert u. im elektr. Ofen auf einem Schlackenbade auf Tempp. erh itzt, bei denen 
sich das Fe m it dem Schwefel verbindet u. das fluchtige Metali abdest. Dem Schlacken
bade werden zweckmaBig CaO, Dolomit, Quarz, Sand o. dgl. zugegeben. (E. P. 280 540 
vom 7/11. 1927, Auszug veroff. 11/1. 1928. Prior. 11/11. 1926.) K u h l in g .

Henning Gustaf Flodin, Roslags-Nasby, Schweden, Reduklion von Metalloxyden. 
Metalloxyde, welche durch Kohle erst oberhalb 1200° reduziert werden, werden m it 
einer leichter reduzierbaron Sauerstoffverb. oder einem oxyd. Erz eines fliichtigen 
Metalles, wie Zn, u. Kohlo o. dgl. gemifcht u. die Mischung erhitzt, wobei zunachst 
das fluchtige Metali in  freiem Zustand entsteht u. seinerseits das schwerer reduzier- 
bare Oxyd in Metali verwandelt. (N. P. 42 996 vom 22/4. 1924, ausg. 26/7. 1926.) K u h .

Gelsenkirchener Bergwerks Akt.-Ges.; Gottfried Vervuertund Georg Rieber, 
Gelsenkirchen, Verarbeiten komplexer Erze. Die m it Reduktionsm itteln gemischten, 
zweckmaBig brikettierten Erze werden oxydierend geblasen. Die Beschickung liegt 
dabei auf einem wassor- oder luftgekiihlten Ro3t, die luftzufuhrenden Rohre befinden 
sich oberhalb dieses Rostcs. Fluchtige Metallo, wie Zn, entweichen ais Oxyde, Fe, Mn, 
Cu u. dgl. tropfen durch den Rost. (N. P. 42997 vom 14/1.1925, ausg. 26/7.1926.) K u h .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Reduktion von Eisenerzen. 
Die zur Red. verwendeten Gasmischungen stellt man her aus 0 2 oder 0 2 enthaltenden 
Gasen u. KW-stoffe enthaltenden Gasen, wie Naturgasen, Koksofengasen, bei Crack- 
prozessen entstandencn Gasen u. dgl. Die bei der Red. entstandenen Abgase werden 
bei anderen chcm.-industriellen Verff., z. B. Hydrierungen verwendet. (E. P. 280 976 
Tom 19/6.1926, ausg. 22/12. 1927. Zus. zu E. P. 278167; C. 1928. I. 970.) K u h l i n g .

Max Paschke und Eduard Schiegries, Duisburg-Meiderich, Einbinden von 
Feinerzen, Kiesabbranden u. dgl. nach P aten t 453 469, dad. gek., daB dem Mischbehalter 
fur die Erze u. Schlacken Luft oder 0 2, gegebenenfalls in  angewarmtem Zustand, 
zugefuhrt wird. — Es werden Warmemengen entwickelt, welche ausreichen, um  die 
Schlacko geniigend lange fl. zu erhalten. (D. R. P. 454 866 KI. 18 a vom 17/8. 1926, 
ausg. 20/1. 1928. Zus. zu D. R. P. 4534G9; C. 1928. I. 578.) K u h l i n g .

Jakob Reich, Salez, Hdrtemittel fu r  Eisen und StaM. Das Mittel besteht aus einem 
Gemisch von geróstetem u. gepulvortem N a d , Rinderklauenmehl, gelbem Blutlaugen- 
salz u. Weizenmehl; es wird auf das sorgfaltig gereinigte u. benetzto Gut aufgestreut, 
dieses dann langsam auf K irschrotglut erhitzt u. in W. abgeschreckt. (Schwz.P. 
122 402 vom 2/7. 1926, ausg. 16/9. 1927.) K u h l in g .

Johann Grycz, Resita, Rumanien, Stahlerzeugung in  Herdofen, bei welcher das 
Schmelzgut in einem oder mehreren Herdofen geschmolzen u. darauf einem oder 
mehreren besonderen Herdofen zum Fertigmachen zugefuhrt wird, 1. dad. gek., daB 
ais Yorschmelzofen ein Herdofen verwendet wird, bei welchem der E insatz zwecks 
Vorwarmung in ununterbrochenem Arbeitsgange uber einen von den Abgasen be- 
strichenen Yor.warmeherd in den Schmelzraum gedruckt wird. — 2. dad. gek., daB 
der Schrott in  Holzrahmen in  den Vorwiirmeherd vorgedriickt wird. —  Das Verf. 
ist ohne Unterbrechung durchfuhrbar u. erlaubt erhebliche Steigerung der verajbeiteten 
Rohstoffmengen gegeniiber den bekannten Yerff. (D. R. P. 455 063 KI. 18 b vom 
12/7. 1923, ausg. 23/1. 1928.) K u h l in g .

Arthur James Moxham, New York, Erzeugung von reiiiem Eisenozyd, rorzugs- 
weise fiir die Eisen- und Slahlherstellung. (D. R. P. 455 182 KI. 18 a vom 2/11. 1922, 
ausg. 25/1. 1928. A. Priorr. 3/3., 25/7., 14/8. u. 4/10. 1922. — C. 1924. I I . 400 [E. P. 
211 536].) K u h l in g .
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Soc. du Fer Electrolytiąue, Italien, Ełeklrolyteisen. (F.P. 626 738 vom 24/12.
1926, ausg. 17/9. 1927. Schwz. Prior. 23/9. 1926. — C. 1928. I. 404 [Schwz. P. 
121 383].) K u h l in g .

H. E. Coley, London, Gewinnung von Z ink aus seinen Erzen oder aus Zinkoxyd• 
Das yorerhitzte Erz oder Oxyd wird in einem Drcliofen auf Reduktionstemp. gebracht 
u. ein Strom nieht yorerhitzter KW-stoffe oder KW-stoffe enthaltender Gase zu- 
geleitet. Die Zufiihrung der Rohstoffe erfolgt zweckmiiBig im stetigen Betriobe. Das 
entstandene metali. Zn dest. ab. (E. P. 281129 vom 2/2.1927, ausg. 22/12. 1928.) K ira.

Fastigketsaktiebolaget 0resund, Stoekholm, Elektrothermische Zinkgewinnung. 
Die zu reduzierende M. wird in einem senkrecht angeordneten, zylindr. Vorraum, der 
m it einer sehrauben- oder spiralformigen Aelise yersehen ist u. dessen Wandungen 
abweehselnd yerengt u. erweitert sind, m ittels CO yorgewilrmt u. getrocknet, wobei 
teilweise Red. eintreten kann. (N. P. 43 049 yom 16/9. 1921, ausg. 9/8. 1926.) K u h l .

A/S. Malmindustri, Oslo, Kondensieren von Zinkdampfen. AJs K uhlm ittel werden 
Dampfe yerwendet, welehe sieli bei niedrigeren Tempp. yerdichten ais Zinkdampf. 
(N. P. 43 232 vom 29/11. 1924, ausg. 18/10. 1926.) K u h l in g .

Richard Lorenz und Walter Fraenkel, F rankfurt a. M., Trennung und Raffi- 
nierung von Mełallgemischen, 1. dad. gek., daB in einem Gleichgewichtssystem ausge- 
schmolzenen Metallen u. gesehmolzenen Metallverbb. (Salzen einselilieBlieh Sulfiden 
u. Oxyden) in  der Phase der Metallverbb. das Gleichgewicht durch Einbringen von 
Halogenen u. darauf bewirkte Bldg. von fluchtigen Halogenyerbb. eines oder mehrerer 
Bestandteile dauernd gestort wird u. schli ćBlich ein oder mchrere Metalle yergast 
werden, wahrend das oder die anderen Metalle rein zuriickbleiben. —  2. dad. 
gek., daB beim Vorhandensein von Halogenyerbb. in  der Schmelze die Metall- 
schmelze ais K athode geschaltet, u. in die Schmelze der Salze, Oxyde oder Sulfide 
eine Anodę eingetaucht wird, wobei das so erzeugte Halogen m it dem zu yerfluchtigenden 
Metali in  der Schmelze in  Rk. tr i t t ,  wahrend eine dem erzeugten Halogen aquivalente 
Mengo des nicht zu entfernenden Metalls von der Salzschmelze in  das Metallbad iiber- 
geht. — Das Verf. is t z. B. zur Trennung von Pb u. Sn geeignet. (D. R. P. 453 592 
KI. 40 a  vom 9/8. 1924, ausg. 15/12. 1927.) K u h l i n g .

National Smelting Co., ubert. von: John G. G. Frost, Cleveland, V. St. A., 
Trenncn von Alum inium  und Eisen. Mischungen von fein yerteiltem  Al u. Fe, welehe 
Ol oder andere organ. Beimengungen enthalten, werden, um das Al auf magnet. Wege 
yollig yom Fe trennen zu konnen, Bedingungen unterworfen, unter denen die organ. 
Bestandteile yerbrennen. (A. P. 1 646 239 yom 17/3. 1926, ausg. 18/10. 1927.) K u h l .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Reinigen aluminium-, zink-
u. dgl. -halłigen Magnesiums. Beim Yerf. des H aupt- u. ersten Zusatzpatentes wird der 
Metall-Salzschmelze metali. Ca, Mn, Legierungen dieser Metalle unter sich oder m it 
anderen Metallen oder Salze des Mn in solchen Verhaltnissen zugegeben, daB das Er- 
zeugnis bis 0,1% Ca u. bis 0,4%  Mn enthalt. (E. P. 280 530 vom 1'11. 1927, Auszug 
yeróff. 11/1. 1928. Prior. 13/11. 1926. Zus. zu E. PP. 182948 u. 219287; C. 1922. IV. 
939; C. 1925. I. 166.) K u h l in g .

Aluminium Industrie Akt.-Ges., Ncuhausen, Schweiz, Elektrolytische Reinigung 
von Aluminium. Ais E lektrolyt dient eine geschmolzeno Mischung eines Aluminium- 
salzes m it dem Halogensalz eines Alkali- oder Erdalkalimetalles oder beider. Dem 
Elektrolyten setzt m an geringe Mengen, 0,1—0,5%  fremder Metalle, wie Fe, Mn, Pb, 
Cd, Ni, oder Verbb. dieser Metalle entweder unm ittelbar zu oder yerwendet Anoden 
oder Hilfsanoden, welehe diese Metalle enthalten oder aus ihnen bestehen; an Stelle 
oder neben diesen Stoffen kann N H 4C1 yerwendet werden. Die Temp. des Bades wird 
so gewahlt, daB Anodę u. K athode fest bleiben. (E. P. 280 881 yom 25/10. 1927, 
Auszug yeroff. 18/1. 1928. Prior. 22/11. 1926.) K u h l in g .

Sociedad Metalurgica Chilena „Cuprum“, Valparaiso, Gewinnung von Silber 
oder Silber und Blei gemeinsam aus ihren reinen Sauerstoffverbińdungen, wie z. B. Ag20, 
P b20 , PbO, Pb30 4, P b 0 2 usw., dad. gek., daB die Sauerstoffverbb. yon Ag oder Ag 
u. Pb gomeinsam zunachst in  wss. neutraler Kochsalzlsg. in 1. Chloryerbb. ubergefiihrt 
werden, worauf dio Weiterbehandlung in beliebiger, den Um standen entsprechender 
Weise erfolgt. — Das Verf. is t erheblich einfacher u. billiger ais die bekannten, dem 
gleichen Zweck dienenden Verff. (D. R. P. 447 686 KI. 40 a yom 12/5. 1923, ausg. 
20/1. 1928.) K u h l in g .

Willoughby Statham Smith, Henry Joseph Garnett und John Aucel Holden, 
England, Legierungen. Teilref. naeh E. P. 278 454 vgl. C. 1928. I. 581. Nachzutragen
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ist: Zwecks Erzielung minimaler Hysteresis u. maximaler Pormoabilitat werden diese 
D rahte in  einer inerten, z. B. Stickstoffatmosphare kurze Zeit auf, z. B. 880° erhitzt 
u. dann abgeschreckt. (F. P. 626 930 vom 30/12. 1926, ausg. 22/9. 1927. E . Priorr. 
10/7. u. 24/9. 1926.) K u h l i n g .

A. P. Munning & Co., Matawan, V. S t .A., Verfahren und Anodę zur Herstelhmg
von Metalliiberziigen. (D. R. P. 453 864 KI. 48 a vom 28/5. 1926, ausg. 20/12. 1927. — 
C. 1 9 2 7 . II . 155.) K u h l in g .

Precious Metal Industries, Ltd. und A. J. G. Warren, London, Metallisierle 
Oegenslćinde. Formbare, n icht metali. Stoffe, wie Bakelit, Casein, bituminose, kaut- 
sobukhaltige Kórper o. dgl. werden in fein verteiltem oder formbarem Zustande m it 
Schwefel oder m it Sehwefelverbb. beladen, welche m it Metallverbb. Ndd. bildcn. Die 
MM. werden m it geeigneten Metallverbb. behandelt u. dio ontstandencn Ndd., zweck- 
maCig elektrolyt., reduziert. Das Verf. is t vorzugsweiso zur Horst, m it Edelmetallen, 
wie Au oder Ag, verzierter Gegenstande bestimmt, kann aber auch zum Verzinnen, 
Vernickeln oder Verzinken u. dgl. dienen. (E. P. 280 651 vom 24/8. 1926, ausg. 15/12.
1927.) K u h l i n g .

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, Platinieren von
Hetalldrdhten oder nicht metallischen Kórpern. Die zu platinierenden Kórper werden 
in einer Atmosphare erhitzt, welche eine fluchtige Verb. des P t  enthalt, wie Carbonyl- 
platinchlorid. Z. B. spannt man einen D raht aus Ni oder W  zwischen zwei Polen eines 
Stromkreises innerhalb einer Glasróhre, welcho eine geringe Menge der Platinverb. 
enthalt, evakuiert u. auf etwa 100° erhitzt wird, wahrend man die Temp. des Drahtes 
mittels durchgeleiteten elektr. Stromes auf 600° halt. Zwecks Bonutzung ais Gltih- 
kathoden werden die platinierten D rahte in bekannter Weise m it Metali-, Yorzugsweise 
Erdalkalioxyden, boladen. (E. P. 280 697 vom 29/10. 1926, ausg. 15/12. 1927.) K u h l .

Shields & Moore, iibert. von: Thomas P. Shields, New York, Lólmiltel fiir  
weifle Goldlegierungen, bestehend aus 40—82% Au, 4— 10% Ni, 8—20% Zn u. 10 bis 
25% Ag. (A. P. 1 652 740 vom 24/7. 1925, ausg. 13/12. 1927.) K u h l i n g .

Gilbert Michel, Bagneux, Frankreich, Schiitzen von Magnesium, erdalkalisćhen 
Metallen und dereń Legierungen. (D. R. P. 453 886 KI. 48 d vom 15/7. 1925, ausg. 
20/12. 1927. F. Prior. 20/3. 1925. — C. 1926. II. 644.) K u h l in g .

General Electric Co., New York, iibert. von: Goodwin H. Howe, Sehenectady, 
N. Y., Metalle gegen Oxydaticm und Korrosion zu schiitzen. Man uberzieht die Ober- 
flachen der metali. Gegenstiindo m it einer Mischung eines andcren Metalls u. eines 
Nitrocellulosebindemittels u. erhitzt sie dann so boch, daB das Metallpulver sich m it 
dem Metali des Gegenstandes legiert. (A. P. 1 655 269 vom 1/4. 1925, ausg. 3/1.
1928.) _____________  K a u s c h .

Frank  S. Ham ilton, L a  so ldadura  autógena y  el corto de los m etales por m edio dcl dardo de 
oxigeno. B arcelona: Galve 1927. (189 S.) 8°. M. 6.— .

[russ.] M. Pawlow, M etallurgische Ofen (A tlas). 2. um gearb. Aufl. L en ingrad : Verlag K u- 
bu tsch  1928. (22 S.).

IX. Organische Praparate.
M. Chaikin, Herstellung von Milchsaure. Ubersieht. (Journ. ehem. Ind. [russ.: 

Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti] 4  [1927]. 908—09.) B ik e r m a n .
B. Melis, Die wirtschaftliche Darstellung von Calciumcitrat von grofier Reińheit.

Ein neues Verf. zur industriellen Darst. von Calciumcitrat beruht auf der yorlierigen 
Reinigung des Kalkes, um  ihn von den zahllosen unzersetzten CaO-Kómchen zu be- 
freien. Im  folgenden w ird das Reinigungsverf. ausfiihrlich besprochen. Das dann 
hergestellto C itrat ist rein weiB, h a t einen Sauregeh. von 70—72% u. ist frei von Kalk. 
(Giorn. Chim. ind. appl. 9 [1927]. 457—64.) G o t t f r ie d .

W. Gulinow, Verfahren zur Darstellung von Nitrososalicylsaure. Vf. konnte die 
yon F r ie d l a n d e r  (Fortschritte d. Farbenfabr. 2 . 222) angezweifelten Angaben des

0 q  j j  CO H '>ẑ '  ^er von
1 —  HO S i 2 OH 5-Nitroso-2-oxybenzoesaure aus Sali-

4 cylsaure u. H N 0 2 bestatigen. Redu-
I I I  ziert man die Nitrosoverb. mit

yrjj Na2S 0 3, so en tsteht ein Gemisch
S 4 o  H von ^ u ' ^ as ^ e’m Rochen m it

3 W. 5-Aminosalicylsaure ergibt.
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Darst. der 5-Nitroso-2-oxybenzoesaure aus Salicylsaure u. N aN 02 is t weniger vorteil- 
haft. (Journ . chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti] 4 [1927]. 
909—10.) B ik e r m a n .

Selden Co., iibcrt. von: A. O. Jaeger, Pittsburgh. Kontaktmassen fiir katalyt. 
Oxydation u. Wasserentziehung aus organ. Verbb. am besten in der Dampfphase, die 
wenigstens einen Zeolitlien, der durcli Einw. von einem oder mehreren M etallaten 
oder Metallsalzen auf ein Silicat entstanden ist, enthalten. (E. P. 281 307 vom 24/11.
1927, Auszug veroff. 25/1. 1928. Prior. 26/11. 1926.) K a u s c h .

Holzverkohlungs-Industrie A.-G., iibert. von: Erich Krause und Koloman 
Roka, Konstanz i. B., Chlorierung von gesdttigten Kohlenwasserstoffen, z. B. von Methan 
zu GH3Cl, CH3Cl2 u . CHCl3, dad. gek , daB man die KW-stoffe m it HC1 u. 0„ bei 300 
bis 650°, gegebenenfalls in  Ggw. von Katalysatorcn, wie z. B. Metallchloriden, zur Rk. 
bringt, dabei wird die Menge des zur Verwendung kommenden 0 2 u. die Dauer der 
Rk. so bemessen, daB eine Oxydation der KW-stoffe n icht stattfinden kann. (A.P. 
1 654 821 vom 4/6. 1924, ausg. 3/1. 1928. D. Prior. 14/11. 1923.) U l l r i c h .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Herbert 
W. Daudt, Penns Grove, Alfred E. Parmelee, Carneys Point und William S. Calcott, 
Penns Grove, New Jersey, Herstellung von Tetraathylblei aus einer PbNa-Legierung 
u. Athylchlorid u. Gewinnung der Pb-Alkylverb. dureh EingioBen der abgekiihlten 
Rk.-Masse in  W. u. Abdest. m it W.-Dampf nach Zusatz von Dispersionsmitteln die 
physikal. wirken, wie Leim, Agar, Gummi, Turkischrotol, Maschinenól, felle Ole, Bzl. 
oder Toluól, u. chem. wirkende Prodd., die unl. Pb-Salze bilden, wie N a2S 03, Na2C03, 
Na2S 04 oder dio entsprechenden K-Verbb. — Zu 1 Teil Pb-Na-Legierung werden in 
einem Autoklaven bei 40° innerhalb 2 Stdn. 125% der theoret. Menge Athylchlorid 
zugegeben, die M. wird 3 Stdn. erwarmt u. dann auf 25° abgekuhlt in W. gegossen, 
dem 3— 10% der Gewichtsmenge des Pb an Maschinenól zugesetzt werden. U nter Riihren 
wird das Tetraathylblei m it W.-Dampf abdest. —  In  einem anderen Beispiel werden
3— 10% N a2S03 u. 5%  Maschinenól zugesetzt. Dureh den Zusatz der Dispersionsmittel 
wird die M. in  feiner Verteilung gehalten u. Klumpenbildung vermieden, wodureh die 
Abtrennung des Rk.-Prod. sehr erleichtert wird. (A.P. 1645 375 vom 2/11. 1925, 
ausg. 11/10. 1927.) M. F. Mu l l e r .

E. I. du Pont de Nemours & Co., Wilmington, Delaware, iibert. von: Kenneth
P.Monroe, Penns Grove ,New Jersey, Herstellung von Tetraalkylblei aus einer PbNa- 
Legierung, insbesondere PbN a2 u. einem Halogenalkyl m it 1—4 C-Atomen in Ggw. 
eines Katalysators, wie tertiare Aminę, Pyridin  oder Ester, insbesondere Essigester, 
wobei sich zunachst eine Blcia]kylverb. nach A rt der Grignardrk. bildet, die bei Zusatz 
von W., das m it dem Na unter H 2-Entw. reagiert, zunachst zu Dialkylblei reduziert 
wird, das sich sofort in Tetraalkylblei u. Pb umlagert. ZweckmaBig wird nocli ein Ga- 
oder Mg-Salz zur H crabsetzung der Rk.-M. zugesetzt u. auBerdem konnen noch K 2C03 
oder NaBr ais Yerdunnungsmittel zugegeben wurden. — 160 Teile grób zerkleinertes 
PbN a2 -werden m it 135 Teilen C2H5Br u. 15 Teilen P yridin  gemischt u. unter Riihren 
werden allmahlich 8 Teile einer gesatt. MgCI2-Lsg. innerhalb 16 Stdn. zugesetzt u. die 
Temp. unterhalb 35° gehalten. Nach erfolgter Umsetzung werden 80—200 Teile W. 
zugefiigt u. das Tetraathylblei wird m it W.-Dampf abgetrieben. Das Athylbromid 
kann  dureh entsprechende Mengen Methyl-, n- u. i-Propyl-, n- u. i-Butylhalogen ersetzt 
werden. (A. P. 1 645 389 vom 23/10. 1922, ausg. 11/10. 1927.) M. F. Mu l l e r .

E .I . du Pont de Nemours & Co., W ilmington, Delaware, iibert. von: Kenneth
P. Monroe, Penns Grove, New Jersey, Herstellung von Tetraalkylblei (vgl. yorst. Ref.). 
Es h a t sich gezeigt, daB dureh Zusatz einer geringen Menge Athylalkolwl zu der Rk.- 
Masse die Ausbeutc von 60 auf 85% gesteigert wird. — 200 g einer PbNa-Legierung 
m it 14%  Na-Geh., 250 ccm Athylbromid, 20 ccm Pyridin  u. 1%  ccm A. werden in 
einem m it RuekfluBkiihler versehenen GefaB konstant auf 30— 35° erwarmt, u. zu der 
Rk.-Masse wird stiindlich je %  ccm gesatt. MgClj.-Lsg. 40 Stdn. lang zugesetzt. Der 
UberschuB an C2H5Br u. das gebildete Tetraathylblei werden darauf m it W.-Dampf 
abdest. (A. P. 1 645 390 vom 19/4. 1924, ausg. 11/10. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Hans Rupe, Basel, Schweiz, Herstellung von ungesdttigten Aldehyden. Zu dem Ref. 
nach E. P. 267 954; C. 1927- H . 1085 ist folgendes nachzutragen: E rh itz t man das 
Athinylniethylisobutylcarbinol (CH?)„CH • CII, • C(CH3) • C( OH) ■ C ; CH m it techn. H 2C02H 
zum Sieden u. arbeitet das Reaktionsgemisch wic friiher auf, so erhalt man den Methyl- 
isoamylidenacetaldehyd (CH3)2CH-CH2-C(CH3) : CH-CHO, farbloses, nach Cumarin u.
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Klee ricchendes Ol, Kp.ci 115°, K p.12 56— 64°, aus 2 Isomeren bestehend, Semicarb- 
azone, F. 150— 152° bzw. 176—177°. Das eine Isomere bildet eine wl. Disulfitverb., 
wodurch es leicht von dem zweiten Isomeren getrennt werden kann. — Analog 
lafit sich aus Athinylmethylisohexylcarbinol (CH3)2CH-CH2-CH2-CH2-C(CH3)-C(OH)- 
C i CH dor Methylisoheptylidenacetaldehyd (Dihydrocitral) (CH3)2-CH-(CH2)3-C(CH3): 
CH • C1IO, stark  naeh Pfefferminz u. 1/1-Ionon ricchendes Ol, Kp.0 85— 86°, Semicarbazon,
F. 170°, gewinnen. (Schwz. PP. 123 448, 123 449 vom 22/3. 1926, ausg. 16/11. 1927. 
Zuss. zu Schwz. P. 121563; C. 1927. II. 3105.) S c h o t t l a n d e r .

Henry Dreyfus, London, Hersłellung aliplmtischer Sdureanhydride, wio Essig- 
sdure-, Propionsaureanhydrid o. dgl., aus verdiinnten oder wasserfroien Sauren, wie 
Eg., insbesondere in Ggw. yon Losungsmm., die in W. unloslich u. m it W.-Dampfen 
nieht fluchtig sind u. die einen Kp. haben, der hoher liegt ais der des Anhydrids, wie 
CMorbenzol, p-DicJdorbenzol, Dibenzyldther, Tetrachlordtlian, Paraffinol, Triacetin, 
Plienetol, Anisol, Kresóle oder dereń Acetate. Die Sauredampfe werden in Ggw. oder 
Abwesenheit von K atalysatoren in der Rk.-Zone bei 200—1200°, insbesondere 700 
bis 1000°, einer pyrogenen Spaltung unterworfen, u. die abziehenden Gaso werden in 
einer oder mehreren Kolonnen fraktioniert kondensiert, die auf Tempp. gehalten werden, 
daB das W. in  Dampfform entweicht u. das Anhydrid u. das Lósungsm. kondensiert 
werden, die darauf durch fraktionierte Dest. getrennt werden. Das Saureanhydrid 
kann auch direkt aus den abziehenden Gasen durch fraktionierte Kondensation von 
dem Lósungsm. getrennt werden, das kontinuierlich in das Rk.-GefaB zuruckflieBt. 
(E. P. 279 916 vom 1/6. 1926, ausg. 1/12. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Henry Dreyfus, London, Herstdlung von Essigsdureanhydrid durch Uberleiten 
von Essigsauredampfen uber einen Katalysator, bestehend aus einem porósen Kataly- 
satortrager, wio Bimsstein, Kieselgur o. dgl., der m it Phosphorsaure, wie H P 0 3, H 3P 0 4 
oder H.,P20 7 fiir sich oder gemischt, getrankt ist, bei Tempp. iiber 100°, insbesondere 
150—400". Die Essigsauredampfe konnen auch unter gutem Riihron durch die Phosphor- 
siiurc oder ein Gemisch der Sauren geleitet werden. Die abziehenden Rk.-Gase, 
dio evtl. ein zweites Mai durch die Rk.-Zone zur restlosen Umsetzung geleitet werden, 
werden in  mehreron Kolonnen einer fraktionierten Kondensation unterworfen, um das 
Anhydrid vom W. zu trennen, dabei wird evtl. unter yermindertem Druck. oder im 
Vakuum gearbeitet. Durch fortlaufendes Abziehen eines Teiles der Phosphorsam-e 
u. Abdest. des gebundenen W. wird dio Saure regeneriert, um wieder in die Rk.-Masso 
zuriickzukehren u. um ein kontinuierliches Arbeiten zu ermoglichen. (E. P. 280 972 
vom 26/5. 1926, ausg. 22/12. 1928.) M. F. Mu l l e r .

M. Naef & Cie., Gerif, Schweiz, Hersłellung von monocyclischen Ketonen mit mehr 
ais 9 Ringgliedern. In  Abanderung des Schwz. P. 113 546 u. der friihoren Zusatze 
Schwz. PP. 114 041, 114 042, 114 043, 114 044, 114 045, 114 046, 114 047, 114 048, 
114 217; C. 1926. H  1688, sowie 114 416, 114 417, 114 418, 114 419, 114 420, 114 421, 
114 422 u. 114 423; C. 1926. II. 2850 lassen sich die bereits beschricbenon monocycl. 
Ketów  auch durch Erhitzen von Dicarbonsiiuren m it mehr ais 10 C-Atomen m it den 
Oxyden oder Hydrosyden von Metallen der 3. u. 4. Gruppe des period. Systems, ein- 
schlie(31ich der seltenen Erdmetalle, bzw. der entsprechenden Metallsalze der Dicarbon- 
sauren oder Gemischon mehrerer Metallsalzo der Sauren auf hóhero Tempp. erhalten. 
Beispiole sind angegeben fiir die H erst. des Cyclopentadecanons durch Erhitzen der 
Telradecan-l,14-dicarbonsaure m it Y-Hydroxyd  auf 300—500° im Vakuum, — des 
Cydoletradecanons aus dem Er-Salz, bzw. dem Di-Salz, bzw. einem Gemisch des Di- 
u. La-Salzes der Tridecaii-l,13-dicarbonsaure, — des Cyclohexadecanons aus dem Er- 
Salz, bzw. dem Di-Salz, bzw. einem Gemisch des Di- u. La-Salzes der Pentadecan-
1,15-dicarbonsdure, — sowio des Cycloheptadecancms aus den entsprechenden Metall- 
salzen der Hexadecan-l,16-dicarbonsaure in analoger Weise. (Schwz. PP. 122 510, 
122 511, 122 512, 122 513 vom 16/9. 1926, ausg. 17/10. 1927. Zuss. zu Schwz. P.
113546; C. 1926. II. 1688.) S c h o t t l a n d e r .

Les fitablissements Poulenc Freres und Ernest Fourneau, Paris, Darstellung 
der 4-Formylaraino-2-oxybenzol-l-arsinsdure und ihrer Salze. Man laBt auf 4-Aminó-
2-oxybenzol-l-arsinsaure H C 02H  einwirken u. fiihrt gegebenenfalls das N-Formyl- 
deriv. in  seino Salze iiber. — Z. B. wird 4-Amino-2-oxyl>enzol-l-arsinsdure 3 Stdn. m it 
98%ig. H C02H  gekocht. Beim Abkiihlen erhalt man die 4-Formylamino-2-oxybenzol-
1-arsinsaure, aus W . Nadeln ohne bestimm ten F. — Na-Salz krystallisiert m it 3—4 Moll. 
H 20 , — N H fS a lz  m it 1 Mol. H 20 , sil. in  W., unl. in  A. (E. P. 277 586 vom 7/6. 1927, 
Auszug yeroff. 9/11. 1927. F. Prior. 29/10. 1926.) SCHOTTLANDER.
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Les IŚtablissements Poulenc Freres, Paris, Herstelłung der 3-Amino-4-oxy- 
benzol-l-arsinsaure. (D. R . P. 455 059 KI. 12 q vom 20/7. 1922, ausg. 24/1. 1928.
F . Prior. 7/9. 1921. — C. 1923. IV. 723.) S c h o t t l a n d e r .

Hermann August Metz, New York, V. St. A., Darstellung von in  der 3,4-Slellung 
symmetriscli disubstituierlen Derivaten des Arsenostibiobenzols. Zu dem Ref. naeh E. P. 
178 824; C. 1922. IV. 945 [My e r s  u . Me t z ] is t folgendes naehzutragen: 3,3'-Diamino- 
4,4'-dioxyarsenostibiobenzol unl. in  den ublichen organ. Lósungsmm., — Dihydrochlorid, 
braungelbes amorphes, in  k. W. m it deutlich saurer Rk. 11. Pulver. — N-Monoform- 
aldehydsulfoxylsaura ais Na-Salz in W. m it schwach alkal. Rk. 1., muB trocken unter 
LuftausschluB aufbewahrt werden. — Durch gemeinsame Red. von 3-Methylamino- 
4-oxybenzol-l-arsinsaure u. 3-Nitro-4-oxybenzól-l-stibinsaure in  wss. alkal. Lsg. m it 
Na2S20,, bei 68° erhalt man das 3-Methylamino-3'-amino-4,4'-dioxyarsenoslibiobenzol, 
braunes in verd. Alkalien u. yerd. HC1 11. Pulver, — sowie analog aus 3-Acetylamino-
4-oxybenzol-l-arsinsaure u. 3-Acetylamino-4-oxybenzol-l-stibinsaure das 3,3'-Bismono- 
acetylamino-4,4'-dioxyarsenoslibiobenzol, braungelbes, in  verd. Alkalien 11. Pulver. 
(D .R .P . 454 701 KI. 12 q vom 20/4. 1922, ausg. 17/1. 1927. A. Prior. 21/4. 
1921.) S c h o t t l a n d e r .

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., 
Herstelłung mercurierler organischer Verbindungen. Zu dem Ref. naeh E. P. 206 507 
usw.; C. 1927. I. 950 ist naehzutragen, daB sich nicht nur aromat. Carbonylyerbb. 
der allgemeinen Formel: R -C O -R j (worin R  einen substituierten aromat. Rest, R* 
einen aliphat. R est bedeutet), sondern auch solche der Formel R -CO -H , d. h. substitu- 
ierte aromat. Aldeliyde, oder auch dereń Kondensationsprodd. m it N H 2-NH2 oder dessen 
Abkómmlingen der Zus. R  ■ C H : N  • X  mercurieren lassen. —  Z. B. wird das durch 
Einw. von Semicarbazidliydrochlorid auf Benzaldehyd-p-arsinsaure erhaltliche Semi- 
carbazon m it Hg-Acelat bei 15° oder m it HgO in  wss.-alkal. Lsg. behandelt. Aus der 
filtrierten Lsg. fallt A. das Na-Salz des Semicarbazons der Oxymercuribenzaldehyd- 
p-arsinsaure. Durch Zusatz von HC1 zu der wss. Lsg. erhalt m an die freie Sdure, sich 
bei Tempp. iiber 200° oline F. zers., in Alkalien 11. Pulver. (Schwz. P. 123 280 vom 
22/10. 1923, ausg. 16/11. 1927. D. Priorr. 31/10., 5/12. 1922 u. 12/1. 1923. Zus. zu 
Schwz. P. 114701; C. 1927. I. 950.) S c h o t t l a n d e r .

British Synthetics Ltd. und Erie Berkeley Higgins, England, Arylide der
2-Oxy-3-naphthoesdure, die aus aromat. Aminen u. 2-Oxy-3-naphthoesaurechlorid 
in Ggw. eines schwachen Alkalis, wie NaHC03 oder N a2C03 hergestellt werden, wobei 
man die Komponenten in  beliebiger Reihenfolge m it W. zu einer Pastę anruhrt u. in 
Rk. bringt. — 93 g Anilin , 100 g N aH C03 u. 50 g W. werden yerriihrt u. unter gutem 
Riihren eine Lsg. von 206,5 g 2-Oxy-3-naphthoesdurechlorid in  200 g Bzl. bei ca. 60° 
zugesetzt. Naeh %  Stde. werden 100 g W. langsam zugesetzt, das Bzl. m it W.-Dampf 
abgetrieben, m it HC1 neutralisiert u. das ausgefallene A rylid  abgesaugt u. getrocknet. 
Ausbeute 97% . —  138 g m-Nitroanilin, 100 g N aH C03 u. 60 g W. werden zu einer 
Pastę yerriihrt u. eine Lsg. oder Suspension von 206,5 g 2-Oxy-3-naphthoesdurechlorid 
in  20 g Bzl. zugesetzt u. wie oben aufgearbeitet u. dabei das m-Nitroanilid der 2-0xy-
3-naphthoesaure erhalten. —  200 g N aH C03, 160 ccm A nilin  werden yermischt u. unter
Verreiben 264 g trocknes 2-Oxy-3-napMhoesaurechlorid zugesetzt. Darauf werden 800 g 
W. langsam unter R iihren zugegeben u. naeh dem Aufhdren des Schaumens der M. 
werden weitere Mengen W. zugegeben u. das Prod. analog wie yorher aufgearbeitet. 
In  gleicher Weise werden die Arylide m it D i chlor anilin, o-Toluidin, p-Nitroanilin, 
o-Bromanilin hergestellt. Die Prodd. dienen ais Zwischenprodd. fiir die Azofarbstoff- 
fabrikation. (F. P. 624 454 vom 10/11. 1926, ausg. 19/7. 1927. E. Priorr. 28/12. 
1925 u. 17/2. 1926. E. P. 262 958 vom 28/12. 1925, ausg. 13/1. 1927 u. E. P. 271146 
[Zus.-Pat.] vom 17/2. 1926, ausg. 16/6. 1927.) M. F. Mu l l e r .

British Synthetics Ltd. und Erie Berkeley Higgins, London, Arylide der 2-Oxy-
3-naphthoesaure (vgl. yorst. Ref.) und anderer Carbonsauren, wie Essigsaure hergestellt 
durch Zusatz des Amins zu dem Saurechlorid, das in einem indifferenten Losungsm., 
wie Bzl. oder Toluol gel. oder suspendiert ist. Durch diese Arbeitsweise eriibrigt sich 
der Zusatz eines Alkalis oder um m it der molekularen Menge des Amins auszukommen, 
wird nur so viel Alkali allmahlich zugesetzt, daB die M. alkal. ist u. die frei gewordene 
Menge HC1 vom Alkali gebunden wird. — 206,5 g 2-Oxy-3-naphilwesaurecMorid werden 
in 200 g Bzl. gelost u. naeh dem Erwarm en auf 60° werden 93 g A nilin  allmahlich 
zugesetzt. Die Umsetzung findet augenblicklich s ta t t  u. is t naeh dem Zusatz des Amins 
sofort beendet. Naeh dem Abdest. des Bzl. m it direktem W.-Dampf wird das ausgefallene
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Arylid der 2-Oxy-3-naphłhoesaure isoliert. Das Anilin kann auch durch andero Aminę 
ersetzt werden, wie cc- oder fi-Naphlhylamin, o-Toluidin oder Nitroarylamine, wie 
m-Nitroanilin. Dio Arylide sollen ais Zwischenprodd. bei der Herst. von Farbstoffen 
dienen. (E. P. 268 877 vom 7/1. 1926, ausg. 5/5. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Quaker Oats Co., iibcrt. von: William Courtney Wilson, Chicago, Illinois, 
Herstellung von Furfuran  durch Erhitzen von Brenzschleimsaure auf 200—250° bei 
Atmospharendruck, wobei C02 abgespalten wird. Die nieht umgesetzto Saure wird 
in einer auf 40° gehaltenen Kammer kondensiert, C02 in  NaOH absorbiert u. das F ur
furan  verflussigt. Die Ausbeute an Furfuran hangt von der Erhitzungsdauer ab. Mit 
dem beschriebenen App. ergaben 200 Teile techn. Brenzschleimsaure m it 95—96% 
Remheit 71 Teile Furfuran u. 12 Teile sublimierte Brenzschleimsaure. Die gereinigte 
Saure wird ais Nebenprod. gewonnen. (A. P. 1 636 030 vom 28/11. 1924, ausg. 19/7.
1927.) D e r s i n .

[russ.] U. d. S. S. R. R at £fir Arbeit und Verteidigung . Komitee fiir Standardisierung. Tech-
nische Oleinsaure (Olein). M oskau 1927. (3 S.).

Ludwig Vanino u. E. Seitter, D er Form aldehyd . 2., yo lls t. um gearb. Aufl. von A rthur Menzel.
W ien: A. H artleben  1927. (VIII, 330 S.) 8°. = Chemisch-technischo B ibliothek.
B d. 248. M. 7.60; Lw. M. 8.60.

X. Farben; Farberei; Druckerei.
Egon Elod, Studien iiber Beiz- und Fdrbevorgange. VT. Mitt. Nach Verss. m it 

E. Pieper u. E. Silva. (V. vgl. C. 1927. II. 1398.) Die Unters. iiber die A rt der Zinn- 
verbb., die beim Beschweren prim ar in  die Seide eingelagert werden, ergab folgendes: 
Im  Róntgenogramm tr i t t  neben dem bekannten Faserdiagramm der Seide das D e b y e - 
ScHERRER-Diagramm des Zinndioxyds (Kassiterit) m it geringen Abweichungen in 
den Atomabstiinden, die der Zinnsaure zuzukommen scheinen, auf. Mit steigendem 
Zinndioxydgeh. der Seiden nim m t die relatiye In tensitat des Zinndiosyddiagramms 
kontinuierlieh zu u. iiberdeckt schlieBlich bei einem ca. 30% S n02 iibersteigenden 
Geh. das Seidendiagramm nahezu vollstandig. Neben dem unveranderten Diagramm 
der Seide u. dem des Kasserits konnten keine neuen weiteren Interferenzstreifen beob- 
aehtet werden, so daB man annehmen darf, daB sich keine oder wenigstens keine 
krystallin. Zinnverbb. m it der Proteinsubstanz der Seide gebildet haben u. ais Ur- 
sache der Fixierung des Zinndioxyds in der Seide angesehen werden konnen. Die 
kontinuierlieh zunehmende In tensitat des Kasseritdiagramms m it steigendem Be- 
schwerungsgrad is t fiir die Auffassung, daB das Zinnhydrosyd ais solches rein mechan. 
in  die Seidenfaser eingelagert ist, von besonderer Bedeutung. Zum weiteren Beweise 
fiir diese Auffassung wurde auf die Oberflache von unbeschwerten Seidenfasern eino 
gealterte Zinnsaure aufgestrichen. Die so praparierte Seide ergab nach dem Troeknen 
ein m it den yorherigen Aufnahmen vóllig ident. Diagramm. Auch hieraus folgt, daB 
dio Zinnsaure in der beschwerten Seide ais solche frei yorliegt. Trotzdem liiBt sio 
sich hieraus m it verd. HC1 nicht oder nur zum geringen Teil wieder entfernen, was 
sich dadurch erklaren laBt, daB die Peptisation des Zinnhydroxyds bei Zimmertemp. 
nur auBerst langsam erfolgt. Die hierbei event. erhaltenen Sole sind zu grob dispers, 
um aus der Faser in die Lsg. diffundieren zu konnen. Die TeilchengroBe der Zinn
saure in  der beschwerten Seido lieB sich aus den Róntgenogrammcn zu 33— 37 A fiir 
die Kantenlange berechnen. Sole dieser Dispersitat konnen von unbeschwerter Seide 
n icht aufgenommen werden. Auch Chrom liydroxyd laBt sich in die Seidenfaser ein- 
lagern. Aus einer ca. 150 g Cr20 3/1 enthaltenden Chromiehloridlsg. konnten nach 
48 Stdn. langer Einw. bei Zimmertemp. u. langerem Liegenlassen bei einmaliger Be- 
handlung 9,1% Cr20 3 in die Seide eingelagert werden. Die Rontgenaufnahme ergab 
das unveranderte Seidenfaserdiagramm. Seide, die m it einer 75 g Cr20 3/1 enthaltenden 
Lsg. behandelt wurde, nahm  in 1—2 Stdn. nur 2,3% Cr20 3 auf, gegen 9,2% SnOa 
unter gleichen Vers.-Bedingungen. E rk lart werden diese Befunde durch den ver- 
schiedenen Hydrolysengrad, die yerschiedene Ausfloekungsgeschwindigkeit u. die unter- 
schiedliche Gesch%vindigkeit, m it der die betr. Substanz an das Substrat gebunden 
wird. (Ztschr. angew. Chem. 41. 14— 16. Karlsruhe.) L a n g e r .

E. Elod, Studien uber Beiz- und Farbewrgange. V II. Mitt. Nach Verss. m it 
E. Pieper. (VI. vgl. vorst. Ref.) Es sollte festgestellt werden, wie sich Farbbasen 
u. Farbsauren gegeniiber tier. Faserstoffen bei verschiedenen pH-Werten der Ausgangs-
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lsgg. Yerlmlteu. Wolle nim int unter Verwendung von Krystalhńólett im Gebiot von 
Ph =  1 bis ph =  12 bei steigendem pn-W crt der Ausgangslsgg. steigende Mengen 
Farbstoff auf (1 g Wolle u. 50 cem einer 0,6 g Krystallviolett/l entlialtenden Lsg. 
bei 90°, 1 Stde.). In  der Nalie des isoelektr. Punktes (ph =  4,6) ist yon ph =  4,07 
bis ph =  5,78 die Farbstoffaufnabme fast konstant. In  Gebieten iiber pn =  10 der 
Ausgangslsgg. nim m t die Farbstoffaufnabme infolge Veranderung des Dispersitiits- 
grades der Farbstofflsgg. ab, ohne den Sinn der Anderung der pn-W erte zu beeinflussen. 
Die Vergrofierung der Farbstoffteilehen kann ultramikroskop. beobacbtet werden. 
Die Unters. der Vorgangc beim Farben von unbeschwerter (entbasteter) sowie von 
zinnbesehwerter Naturseide m it sauren u. bas. Farbstoffen ergab aueb hier, daB bei 
Lsgg. von gleichen Anfangs-pH-Werten die Endwerte bei konstantem Flottenverhaltnis 
(1 : 40) unabhangig von der Ggw. oder Abwesenheit yon Farbstoffen stets denselben 
Gleiohgewichtswert erreichen. Bei Einw. yon farblosen Lsgg. auf besehwerte wie 
unbesehwerte Seiden sowie auch von Lsgg., welche saure oder bas. Farbstoffe ent- 
halten, fallen, ein gleicher Ausgangs-pH-Wert yorausgesetzt, die Kurven innerbalb 
der Versuehsfehler aufeinander. Die Menge der aiifgenommenen Farbstoffe wurde 
eolorimetr. bzw. durch T itration m it Titanehlorur nach eingestelltem Gleichgewicht 
bestimmt. Unbesehwerte Seide b a t die Tendenz, ihren isoelektr. P unk t von etwa 
Ph = = 5 ,1  in  der Lsg. einzustellen, besehwerte von etwa p h = 4 , 1 .  Mit steigender 
Farbstoffkonz. der Lsgg. erfolgt eine steigende Farbstoffaufnahme. Bei sauren F arb
stoffen andert sich die Menge der aufgenommenen Farbstoffe am starksten bei Ver- 
wendung yon Lsgg., die unterhalb des isoelektr. Punktes liegen. In  sta rk  sauren Ge
bieten von unterhalb ph =  1,5 bzw. 2,0 yerm indert die Vergroberung der Teilchen 
die Aufnahme der Farbstoffe. Nach Uberschreiten des isoelektr. Punktes der Seide 
is t die Farbstoffaufnahme gering. Die Farbungen sind aber zum groBen Teil noch 
ais ,,echt“ zu bezeichnen. Bei bas. Farbstoffen liegen dio Verhaltnisse analog. Be- 
schwerte Seide nimmt, dem geringeren Proteingeh. entsprechend, weniger Farbstoff 
auf ais unbesehwerte. Desaminierte Seide nim m t weniger sauren u. mehr bas. F arb 
stoff auf. Der isoelektr. P unk t dieser Seide yerschiebt sich nach Entfernung von 
etwa ł/ 8 des Gesamt-N von pn =  5,1 auf pn =  4,0. Die Vers.-Resultate sind graph. 
dargestellt. (Ztschr. angew. Chem. 41 . 16—19. Karlsruhe.) L a n g e r .

Karl Reinking, Die Enhmcklung des Wolldruckes, der Befestigung der Farben durch 
Dampfen und der dazu benutzlen Apparate. Die Fixierung der Farben durch Wasser- 
dampf is t zunachst aus den Bediirfnissen des Wolldrucks heryorgegangen u. erst hinter- 
her auf den Baumwolldruck iibertragen. Ob die Erfindung, fiir die die Zeit im Anfang 
des 19. Jahrhunderts reif war, in  yerschiedenen Landern gleichzeitig gemacht wurde 
oder ob der Berliner K attunfabrikant D a n n e n b e r g  allein Erfinder ist, laBt sich 
n icht entseheiden. Jedenfalls b a t er durch seine Veróffentlichung (DlNGŁERs Neues 
Journ . 1 [1815], 52) den Dampfdruck der Allgemeinheit zuerst zuganglich gemacht. 
(Melliands Textilber. 9. 64—66.) S u v e r n .

H. Hoz, Polarbrillantrot B  crnc. und 3 B  ccmc. Angaben iiber Eigg. u. Verwendung 
der Farbstoffe. Muster sind beigefiigt. (Melliands Textilber. 9. 62—64.) S u VERN.

A. Pamfilów und W. Jofinow, Elektrochemische Darstellung von Bleiwei/3. An 
der elektrochem. Darst. von BleiweiB is t nur die Uborfiihrung des Pb yon der Anodę 
in die Lsg. elektrochem.; die Fallung der Pb-Lsg. geschieht unabhangig vom elektro
chem. Vorgang ebenso, wie bei der iiblichen Darst. Vff. schlagen vor, das durch anod. 
Auflsg. yon Pb entstandene Salz n icht sofort zu fallen, sondern es bis zur Katliode 
wandern zu lassen, wo sieh dann Bleiglatte abseheidet; ais E lektrolyt dient dabei NaCł03 
oder Na-Acctat. Aus der Bleiglatte w ird BleiweiB nach einem der iiblichen Vcrff. ge- 
wonnen. Die Verss. der Vff. zeigten die Ausfiihrbarkeit des Vorschlages. (Journ. chem. 
Ind . [russ.; Shurnal Chemitscheskoi Promyschlennosti] 4  [1927]. 803— 08. Iwanowo- 
Wosnessensk, Polytechn. Inst.) B ik e r m a n .

W. Alexandrow, Chemie des fes ten Zustandes in  der Technik. Mehrere chem. 
Prodd., die zurzeit ausschlieBlich auf nassem Wege hergestellt werden, kónnen einfacher 
ohne Losungsm. erhalten werden. Zu ihnen gehóren Farbstoffe, die n icht im  indivi- 
duellen Zustande gebraucht werden u. also die Beimengung des anderen Reaktionsprod. 
(bzw. der anderen Reaktionsprodd.) yertragen konnen. So bekommt man braune 
Farbstoffe, indem man krystallin. Eisenyitriol m it 6/ls Tl. geloschtem K alk yerreibt 
u. die Masse der Luftoxydation unterw irft. Ebenso erhalt man blaue Farbstoffe durch 
Yerreiben von Kupfersalzen m it Ca(OH)2. Yermischt man (z. B. unter Kollergang)
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theoret. Mengen F eS 04 u. Ca2[Fe(CN)„], befeuchtet die M. m it 10—15%ig. H 2S 04 
(23,3 Tle. HoSOj auf 100,5 Tle. Ca2[Fe(CN)ę]) u. laBt sie sich an der L uft oxydieren, 
so bildet sich Berlinerblau, das ja beim iiblichen Verf. noch m it indifferenten Stoffen 
beschwert wird. H 2S 04-Zusatz h a t den Zweclc, das naeh der Gleichung: 3 Fe2[Fe(CN)6] -f-
3 H 20  -f- 3 O =  Fe4[Fe(CN)„]3 -j- 2 Fe(0H )3 entstehende Eisenhydroxyd zu neutrali- 
sieren u. zur doppelten Umsetzung m it Cu2[Fe(CN)6] zu befahigen. Ais Nebenprod. 
t r i t t  bei dieser Rk. der wl. Gip3 auf. Es ist eine allgemeine Bedingung der Anwendbarkeit 
der trockenen Methode, daB dabei keine 1. Nebenprodd. erscheinen durfen, die eine 
zeitliche Veranderung der Eigg. der Substanz bewirken wurden. Es darf auch im 
allgemeinen keine Reaktionskomponente im UberschuB angewendet werden. Des- 
wegen vermischt man dieselben in einem durch besonderen Vers. festzustellendon 
Verhaltnis. (Journ. chem. Ind . [russ.: Shurim Chemitscheskoi Promyschlennosti.] 4  
[1927]. 733—34.) B ik e r m a n .

A. Pamfilów, Titanwei/3. Literaturstudie. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal 
Chimitscheskoi Promyschlennosti.] 4  [1927]. 725—28.) B ik e r m a n .

Gr. Kogan, Ober die Ausnułzung einiger Abfdlle bei der Fabrikation von Zwischen- 
produkten der Industrie der Anilinfarbstoffe. Bei der Anilinfabrikation fallt ein haupt- 
sachlieh aus Fe30 4 bestchender Schlamm ab; bei der Herst. von p-Nitroanilin wird ais 
Nebenprod. ca. 28—29°/0ig. H 2S04 erhalten. Beim Vcrmischen dieser beiden Abfalls- 
prodd. (H2S 04 muB vorher etwas konzentriert werden) u. Einw. von Fe-Spanen auf 
das Gemisch kann man Eisenuitriol gewinnen. — Bei der Red. von Nitrobenzol zu Hydr- 
azobenzol mittels Zn in  alkal. Lsg. erhalt man schlieBlich eine Lsg. von ZnS04 oder 
ZnCl2. F allt man daraus Zn ais bas. Carbonat, gliiht dasselbe u. iiberfiihrt das ent- 
standene ZnO in Zinkchromat, so gewinnt man ein ais Farbstoff verwertbares Neben
prod. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti.] 4  [1927]. 
761.) B ik e r m a n .

— , Neue Farbstoffe, neue chemische Prdparate. Direktbrillantblau 6 B  I i  der 
G e s e l l s c h a f t  f i i r  C h e m isc h e  I n d u s t r i e  in  B a se l ist ein neuer reinblauer 
Baumwollfarbstoff, Cibanongriin GG derselben Firm a wird besonders fiir den Bunt- 
webeartikel empfohlen. —- Die Beforderung von reinem 0 2 in  fl. Form  naeh neuem 
Verf. w ird yon der G e s e l l s c h a f t  f i ir  L in d e s  E is m a s c h in e n  u. der I. G. 
F a r b e n in d u s t r i e  A k t.-G e s . betrieben. Von neuen Prodd. der I. G. F a r b e n 
in d u s t r i e  A k t.-G e s . sind zu erwahnen: Echlsaurerosa B  pat., fiir lebhafte gelb- 
stichige Rosatóne. dio in das Indanthrenfarbensortim ent aufgenommcnen Marken 
Indantlirengrun GT, Indanthrenólive GN, Indanthrenbłau GT. Eine neue Musterkarto 
zeigt Universalfarben zum Farben gemisehter Gewcbe. Cellitechtrot B B  pat. ist ein 
neuer Farbstoff fiir Acetatseide. Der neue Kiipenfarbstoff Indanlhrenrnarineblau G 
Teig fiir Baumwolle ist durch gutes Egalisiervermógcn u. beste Echtheitseigg. aus- 
gczeichnet. Leonii L E  ist ein Emulgiermittel fiir Mineralóle, fette Ole u. Olein zur 
Herst. yon Spinnschmalzen. (Melliands Textilber. 9. 68.) Su v e r n .

Friedrich Wagner, Emulsionen ais Farbenbindemittel. Beschreibung der Eigg. 
von Gruridin, einer Emulsion aus reinem Leinólfirnis. Die Analyse ist zur Fest- 
stellung der Brauchbarkeit von Emulsionen ungeeignet, da sie die kolloidchem. 
Zusammenhange nicht erfaBt. Die werktechn. Eignung der Emulsionen hangt von 
dem Gleichgew. zwischen Dispersionsmittel, Schutzkolloid u. disperser fl. Phase ab. 
Fiir wetterfeste Fassadenanstriche dienen durchweg Caseinemulsionen, welehe be
sonders m it Holzól ais disperser Phase wertvoll sind. Wachsemulsionen eignen sich 
fiir wetterfeste Anstriche n icht u. sind nicht mehr im Gebrauch. Beim Ansetzen 
von pastenformigen Ólemulsionsmitteln ist langsames Verdiinnen m it W. unter 
stetem  Riihren wesentlich. Am SchluB weist Vf. auf die yerschiedenen Theorien 
der Emulsionsbldg. u. ihre werktechn. Bedeutung hin. (Farbę u. Lack 1 9 2 8 . 20—21.

E. Klapper, Prufung der Schutzwirkun-g von Farbanstrichen auf IIolz. Das Ver- 
gleichsverf. von D u n l a p  wird beschrieben. Es ist vóllig objektiy u. beruht auf der 
Anschauung, daB die Dauer der Schutzwrkg. eines Anstriehs gegen die Feuchtigkeits- 
aufnahme ein MaBstab fiir seine Gtite ist. (AUg. 01- u. Fctt-Z tg. 2 5 . 5— 6.) B a r z .

W. Herbig, Zur Untersuchung von Appreturmitteln und der Appretur auf Geweben. 
E in vom Vf. ausgearbeiteter Analysengang m it tabellar. tlbcrsicht is t mitgeteilt. (Mel
liands Textilber. 9. 59—62.) SuYERN.

30—31.) B a r z .

X. 1.
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British Dyestuffs Corporation Limited und James Baddiley, Manchester, 
Farben von Kunstseide am  regenerierler Cellulose. Man farb t die Kunstseidc, Viscose- 
seide, m it den Monoazofarbstoffen aus diazotierten Amincn oder iliren D eriw . ein- 
schlieBlich der Sulfon- u. Carbonsauren u. 2-Amino-5-naphthyl-7-sulfosaure oder ihren 
N-Substitutionsprodd. Man farb t m it dem Monoazofarbstoff aus diazotiertem /?-Naph- 
thylamin u, 2-Benzoylamino-5-naplitliol-7-sulfosdure unter Zusatz von Glaubersalz u. 
erforderlichenfalls Seife. Man verwendet ferner die Monoazofarbstoffe aus diazotierter 
2,6-Naphthylaminsulfosaure u. 2-Aniino-5-naphl}iol-7'-sulfosciure, p-Chloranilin u. 2-Athyl- 
ąmino-5-naphthol-7-sulfosdure, Anilin, o-Anisidin, p-Aminoacetanilid u. Dehydrothio- 
p-toluidinsulfosaure m it 2-Phenylamino-5-naplitliol-7-sulfosdure, o-Anisidin u. m it
2-p-Tolylamino-5-naplithol-7-sulfosdure, p-Chloranilin u. 2-o-Anisylamin-5-naplitliol- 
7-sulfosdure in saurer Lsg., o-Chloranilin, in saurer Lsg., 2-Chlor-4-toluidin-5-sulfosaure 
m it 5-Oxy-2,2'-dinapMhylamin-7-sulfosdure, Anilin, /J-Naphthylamin, p-Nitranilin, 
sauer gekuppelt, m-Aminobenzoesaure, 2-Naphthylamin-6,8-disulfosaure u. p-Chlor
anilin m it 2-Benzoylamino-5-naphthol-7-sulfosiiure, Anilin m it 5-Oxy-2-naphthylglycin- 
7-sulfosdure. Die 5-Oxy-2,2'-dinaphthylamin-7-sulfosulfosaure erhalt m an durch Er- 
hitzen der 2-Amino-5-naphthol-7-sulfosaure m it N aH S 03 u. j3-Naphthyl&min. (E .P. 
280 320 vom 7/9. 1926, ausg. 8/12. 1927.) F r a n z .

Rosemarie Goldseheider, Wien, Herstellung von Eisglas-, Glasmalerei und Seiden- 
slickereiimitalion. Man impriigniert das Gewebe m it einem nicht erhartenden Lack, 
bringt beiderseits Glaspulyer auf u. iiberzieht dann m it einem erhartenden Lack. 
Zur Herst. von Seidcnstickereiimitation iiberzieht man das Gewebe m it einem Lack 
u. bringt das Muster von einem Abziehbild auf. (Oe. P. 107 568 vom 2/9. 1925, ausg. 
25/10. 1927. Zus. zu Oe. P. 106210; C. 1927. I. 3138.) F r a n z .

John Fyfe Ballantine, England, Trdger fiir wasserlósliche Farbstoffe. Man taucht 
Papierblattchen in die Farbstofflsg. u. trocknct. Mehrere solcher B lattchen konnen zu 
einem H eft yereinigt werden. Zum Gebrauch wird ein oder mehrere B lattchen aus dem 
H eft gerissen u. in h. W. gelost. (F. P. 631 076 vom 17/3. 1927, ausg. 14/12. 1927. 
E. Prior. 19/3. 1926.) F r a n z .

Alexander Eibner, Miinchen, Herstellung lichtechter Zinnober aus den Elementen 
auf nassem Wege, 1. dad. gek., daB ein Gemisch von Hg u. Schwefel in  einer Lsg. 
von K 2S unter Schiitteln gel. u. die entstandene Lsg. in  bekannter Weise auf Zinnober 
yerarbeitet wird. — 2. dad. gek., daB ein in bekannter Weise durch Schiitteln der E le
mente (Hg u. Schwefel) m it Schwefelleberlsg. entstandenes Gemenge der schwarzen 
Formen des HgS oder des Zinnobers in  K 2S gol. u. aus der Lsg. dann lichtechter Zin
nober in bekannter Weise gewonnen wird. — Der erhaltliche Farbstoff ist einheitlicher 
n. lichtechter ais der in bekannter Weise gewonnene Zinnober. (D. R. P. 453 523 
KI. 22 f Tom 7/4. 1925, ausg. 12/12. 1927.) K u h l i n g .

I. Gr. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Theodor Kirch- 
eisen, Dessau), Erzeugung von Azofarbstoffen im  Druck. (D. R. P. 451 049 KI. 8 n  
vom 23/12. 1924, ausg. 14/12. 1927. Zus. zu D. R. P. 446541; C. 1928. I. 850. — 
C. 1926. II. 2350 [F . P. 603 710].) F r a n z .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfinder: Robert Berliner,
Berthold Stein und Willy Trautner, Elberfeld, Darslellung von Kondensaticmsprodukten 
des Anthrons. (D. R. P. 453 768 KI. 22 b vom 31/10. 1925, ausg. 17/12. 1927. —  
C. 1928. I. 420 [A. P. 1 646 782]) F r a n z .

Grasselli Dyestuff Corp., New York, V. St. A., iibert. von: Robert Emanuel 
Schmidt, Elberfeld, Darslellung von Anthrachinonderivaten. (A. P. 1 652 584 vom 
13/4. 1926, ausg. 13/12. 1927. D. Prior. 17/4. 1925. —  C. 1927- II. 335 [F. P. 
618 309].) SCHOTTLANDER.

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Benzanthronfarbstoffe. Man 
liiBt auf die Diazoverb. von Aminobenzanthron, erhaltlich durch Red. des im E. P. 
12 518/1906, Beispiel 2, beschriebenen Nitrobenzanthrons, Alkalixanthogenate oder 
andere almlich wirkende schwefelhaltige Verbb. einwirken u. erhitzt das erhaltene Prod. 
m it Atzalkalien. Die so erhaltenen Farbstoffe farben Baumwolle aus der Kiipe echt 
schwarz. Man diazotiert Aminobenzanthron m it Stickstoffoxyden in H 2SO.,, fallt 
die Diazovcrb. durch EingieBen in W., filtriert u. verriihrt m it K -X anthogenat; das 
Prod. wird nach dem Entfernen der harzigen Anteile durch Extraktion  m it Aceton m it 
KOH u. wenig A. auf 280° erhitzt. (E. P. 280 846 vom 6/4. 1927, Auszug veróff. 
11/1. 1928. Prior. 18/11. 1926.) F r a n z .



XI. Harze; Lacke; Firnis.
I. Filipowitsch und N. Tuchowitzki, Eigenschaften ton dureh Einschnitt oder 

Extraklion geiconiienem Kolophonium und unsere Kriterien zur Beurteilung desselben. 
Es wurden die zum Cliarakterisieren von Kolophonium dienenden Kennzeichen einer 
Priifung unterzogen. Der F. ist eine unbestimmte Eig.: er hangt auBerordentlich stark  
von der Erhitzimgsgeseliwindigkeit ab; er steigt z. B. von 51 auf 58°, wenn die Er- 
hitzungsgeschwindigkeit von 1° pro Minutę auf 10° pro Minutę anwaehst. Der Vorgang 
des Schmelzens erstreekt sich auBerdem auf melirere Grade. Die SZ. u. die VZ. sind 
techn. ohno Bedeutung, weil die Seifen- u. die Papierindustrie n icht aOe Sauren aus- 
nutzen kónnen, sondern blofi die, dereń Alkalisalze aussalzbar sind. Der Vers. zeigte, 
daB die Menge dieser ,,aussalzbaren“  Sauren in  keinem Zusammenhang m it der SZ. 
steht. Eine andere wichtige K onstantę ist die dureh den Geh. an „aussalzbaren“ Sauren 
dividierte VZ., die also angibt, wieviel Lauge zur Bldg. yon verwertbarer Seife aus der 
Gcwichtseinheit Kolophonium verbraucht wird. Die Menge der in  PAe. unl. Bestand- 
teile von Kolophonium is t im allgemeinen desto gróBer, je geringer die Menge der 
,,aussalzbaren“ Salze ist. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promy- 
schlennosti.] 4 [1927]. 875—80.) B ik e r m a n .

A. A. Drummond, Die synthetischen Harze. Vortrag iiber Eigg., Herst. u. Klassi-. 
fizierung der Handelstypen der kunstlichen Harze. (Chem. Trade Journ. 82. 5—6. Ind ia 
Rubber Journ. 75. 101—03.) S i e b .

Johs. Scheiber, Ober Nitro- und Kombinalionslacke. Besonderc Zahigkeit bei 
ausreichender H artę  erlangt der Nitrocelluloselackfilm dureh einen Zusatz yon 
Dammarharz, welches aueh die Verwendung besonderer W eichhaltungsmittel iiber- 
fliissig maeht. Zahigkeit u. E lastizita t des Filmes hangen ferner sehr von der Vis- 
cositat der benutzten Wolle ab. Fiir die Herst. sogen. „Kombinationslaeke“  aus 
OUacken u. Nitrolacken ist das Dammarharz, vor allem in der Form des praparierten 
Cellodammar, der geeignetste feste Losungsvermittler fiir die Wolle u. das fette Ol. 
(Farbę u. Lack 1928. 17. 26— 27.) B a r z .

C. Th. Fromming, Transparentbunte Zapon- (Nitrocelhilose-) Lacke. Die Lacke 
werden dureh Spritzen aufgetragen, miissen bei einmaligem Auftragen gut deeken, 
einen hochgliinzenden, kornfreien, gegen Schlag u. StoB unempfindlichen Uberzug 
geben u. diirfen nach dem Trocknen n icht nachkleben. Die Harz- u. Farbenzusatze 
zum Grundlack werden angegeben. F iir Spezialfalle nim m t man besonders zusammen- 
gesetzte Transparentlaeke. (Farbo u. Lack 1928. 27.) B a r z .

Soc. Industrielle des Matieres Plastiętues, ubert. von: Henri Barthelemy,
Paris, Harnstoff-Formaldehyd-Kondensationsprodukte, hergestellt im ter Zusatz yon Mg- 
oder Erdalkalicarbonaten vor dem Erhitzen der Rk.-Masse. Die erhaltene sirupóse M. 
wird darauf m it einer slarken Sćiure, wie HC1, yersetzt zur Erhohung der [H‘], worauf 
das Prod. bei 90° sehr bald erhiirtet u. nach dem Trocknen ein klares, hartes, dureh- 
sichtiges licht- u. hitzebestandiges Materiał darstellt, das jede median. Bearbeitung 
gestattet. — Zu dem Gemisch von 1 Mol. Harnstoff u. 1—2 Moll. Formaldehyd in  30%ig. 
Lsg. werden 6%  der Gcsamtmasse friseh gefalltes u. im Vakuum boi 70° getrocknetes 
CaC03 oder aueh feinst gemahlener u. getrockneter Kalkstein zugesetzt, u. die M. wird 
zunachst 4 Stdn. bei 75° digeriert u. dann 4 Stdn. im Sieden gehalten. Nach dem Fil- 
trieren wird im Vakuum eingedickt, dann zu dem sirupósen oder leimartigen Prod. 
konz. HC1 zugesetzt u. auf 90° erwarmt, worauf die M. sehr bald erstarrt. (F. P. 603 625 
vom 16/12. 1924, ausg. 20/4. 1926. A. P. 1 645 848 vom 23/11. 1925, ausg. 18/10.
1927. F . Prior. 16/12. 1924.) M. F.M u l l e r .

Societe Industrielle des Matieres Plastiques, Frankreich, Seine, Harnstoff- 
Formaldehyd-Kondensationsprodukte werden schnell in harte, amorphc u. unl. Massen 
yerwandelt, wenn man dem Kondensationsprod. unm ittelbar nach der Kondensation 
Saureanhydride, wie Benzosaureanhydrid u. insbesondere Essigsćiureanhydrid u. Allcohole, 
Na-Phosphat, Na-Acetat oder Na-Glykolcollat ais Mittel, die dio Dissoziation des W. 
yerringern, zusetzt. Dio Saureanhydride setzen sich m it einem Teil des bei der Rk. 
entstandenen W. in  freie Saure um u. bewirken dadurch eine Erhohung der [H’] u. 
zugleich eine Umwandlung des sirupósen Kondensationsprod. (F. P. 615 346 vom 
24/9. 1925, ausg. 5/1. 1927.) M. F. Mu l l e r .

Rohm & Haas Co., Delaware, iibert. von: Felix Lauter, Philadelphia, Harn- 
stoff-Formaldehyd-Kondensationsprodukte. hergestellt durcli Zusatz yon Harnstoff oder
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einer heiBen Harnstofflsg. zu einer sd. Formaldehydlsg. evtl. unter Verwendung eines 
Kondensationsmittels. Die Prodd. sind bestandig gegen W., in W. unl. u. klar. — 
In  140 ccm CH3OH u. 30 ccm NH,OH gemischt werden 138,5 g Paraformaldehyd 
gelost, die Lsg. zum Sieden gebracht u. 100 g kryst. Harnstoff zugegeben. Nach dem 
Entfernen der Losungsmittel wird das Prod. getrocknet, oder in  wenig Losungsm. 
gelost ais Lack verwendet. — In  150 ccm Aceton u. 70 ccm NH.,OH gemischt werden
138,5 g Paraformaldehyd gelost u. zu der sd. Lsg. wird eine sd. Lsg. von 100 g krist. 
Harnstoff in  150 ccm Aceton u. 150 ccm A. zugesetzt. Nach beendeter Kondensation 
werden 2 ccm H N 0 3 zugesetzt, die Masse 30 bis 60 Min. sieden gelassen u. dann 20 ećm 
N il,O H  zugegeben. Nach dom Abdest. der Losungsmm. w ird eine unter Druck u. Hitze 
formbare M. erhalten. (F. P. 619 342 vom 27/7. 1926, ausg. 31/3. 1927. A. Priorr. 
28/7. 1925 u. 7/5. 1926. A. P. 1 633 337 vom 28/7. 1925, ausg. 21/6. 1927.) M. F. M.

Gesellschaft fiir Chemische Industrie in Basel, ubert. von: Alphons Gams 
und Gustav Widmer, Basel, Schw eiz, Herstellung von Kcmdensationsprodukten aus 
Harnstoff oder dessen Derivaten und Acrolein. (A. P. 1 654 215 vom 7/10. 1926, ausg. 
27/12. 1927. Schw z. Prior. 22/10. 1925. — C. 1927. II. 983 [E. P. 260 288 u. F. P. 
623 087].) S c h o t t l a n d e r .

British Cyanides Co. Ltd. und Edmund Charles Rossiter, London, Kunstliche 
Harze aus Thioharnstoff und Formaldehyd werden hergestellt durch Einblasen von ge- 
tróckneter u. heiBer L uft oder inerten Gasen in die Rk.-M. wahrend des Eindampfens, 
das vornehmlich bei Tempp. unter 100° geschieht. Dadureh wird erreieht, daB ins- 
besondere dio in  der M. enthaltene freie HCOOH entfernt u. ein Prod. erhalten wird, 
das ncutral u. frei von fliichtigen Verunreinigungen ist, u. daB zugleich das Eindampfen 
der Kondensationsmasse sehr beschleunigt wird. (E.P. 248 477 vom 5/12. 1924, 
ausg. 14/4. 1926.) M. F. M u l l e r .

British Cyanides Co., Ltd. und Edmund Charles Rossiter, London, Herstellung 
von kiinstlich-en Harzen aus Harnstoff, Tliioharnstoff und Formaldehyd. Die Konden
sation von Harnstoff m it HCHO geht gewóhnlich zu schnell u. von Thioharnstoff 
m it HCHO za langsam. Dieses entgegengesetzte Verh. wird ausgcnutzt, durch Zusatz 
von Harnstoff móglichst schnell ein Thioharnstoffprod. herzustellen; dabei konnen 
w.-l. Prodd. u. w.-unl. Harzo erhalten werden. Es werden Harnstoff u. Thioharnstoff 
in fester Form gemischt u. m it HCHO versetzt, oder es werden die fiir sich hergestellten 
fl. u. noeh w.-l. Prodd. vermischt. Das Thioharnstoffprod. ist bei einem Zusatz bis zu 
25% Harnstoff klar u. bei hoherem Harnstoffgeh. triibe. — Z. B. wird ein Gemisch 
aus 43 kg Thioharnstoff u. 33,5 kg Harnstoff u. 123 kg Formalin m it 54,4 kg HCHO 
bei 50—70° gelost u. die triibe Lsg. wird unter Durchleiten von Luft bei 70—80° oin- 
gedampft. (F. P. 623 983 vom 2/11. 1926, ausg. 5/7. 1927. E. Prior. 5/11. 1925. 
E. P. 266 028 vom 5/11. 1925, ausg. 17/3. 1927.) M. F . Mu l l e r .

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, ubert. von: Charles Fredrick 
Peterson, Scotia, Schenectady, V. St. A., Herstellung eines kiinsllichen Harzes aus 
Phthalsaureanhydrid u. Olycerin, dem nach der Yeresterung zur Beschleunigung der 
Polymerisation Phenolformaldehydharz zugesetzt wird. Das erhaltene Prod. is t gegen 
hohe Tempp. widerstandsfahig. — Z. B. werden 18 Teile Glyptal in einem Gemisch 
von jo 18 Teilen Spiritus, Bzl. u. Aceton gcl. u. dazu 8 Teile eines Resols gegeben. 
Die Polymerisation vollzieht sich bei 150—250° innerhalb 2 Minuten, wahrend sie 
bei G lyptal 25— 30 Min. dauert. (E. P. 250 949 vom 14/4. 1926, Auszug veroff. 30/6.
1926. A. Prior. 14/4. 1925.) M. F. Mu l l e r .

British Thomson-Houston Co., Ltd., London, ubert. von: Edward Seymour 
Dawson, Schenectady, V. St. A., Herstellung harzartiger Phtlialsaure-Glycerin-Kon- 
densationsprodukte in  Ggw. yon 11,80,! u. nachherigem Zusatz von Leinol, Holzol, 
Tungól, Kopaivabalsam usw. . — 92 Teile Olycerin u. 200 Teile Phthalsaureanhydrid 
werden m it 10 ccm konz. H 2S 04 bei langsam bis 120° ansteigender Temp. crhitzt, 
wobei die M. sich braun u. dann ro t farbt. Es entweichen W.- u. S 0 2-Dśimpfe u. daneben 
t r i t t  Caramelgeruch auf. Sobald die heftige Rk. aufhórt, werden 70 Teile Oleo-Stearin- 
saure aus Holzol oder Leinolsaure zugesetzt u. die M. wird dann hóher erhitzt. Bei 
150° setzt eine heftige Rk. ein u. spater wird die Temp. auf 175—185° gesteigert. Die 
M. farb t sich dunkel u. wird dickfliissig u. das Prod., das zunachst in  Aceton, Bzl. u. a. 
Losungsmm. 1. ist, wird nach langerem Erhitzen unschmelzbar u. unl., aber zah u. wider
standsfahig gegen W., Ole u. Sauren. Das Prod. besitzt eine glasige Oberflache u. dient 
ais Bindemittel fiir gieBbare u. formbare M., wie Emaille, ferner ais Oberzug fiirMetalle 
u. ais Isoliermaterial u. in Losungsmm., wie Glycoldiacetat u. Phthalsaurediathylester,
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gelost ais Tauchlack, der durch Erhitzen auf 210° 1/2 Stde. lang erhartet. (E. P. 252 394 
yom 21/5. 1926, Auszug voroff. 28/7. 1926. A. Prior. 23/5. 1925.) M. F. M u l l e r .

Compagnie Franęaise pour rExploitation des Procedes Thomson-Houston, 
Paris, Herstdlung Imrzartiger Phthalsaure-Glycerin-Kondensationsprodukte. (F. P. 
616 463 vom 21/5. 1926, ausg. 2/2. 1927. A. Prior. 23/5. 1925. — vorst. Ref.) M. F. M.

Commercial Solvents Corp., Terre Haute, Indiana, Kunstlićhe Harze, bestehend 
aus den Salzen mehnvertiger Metalle, wic Zn, Pb oder Fe, der Phthalsauremonoester, 
insbesondcre des Phthalsauremonobutylesters. Dio Schwermetallsalze werden durcli 
Umsetzung m it don Alkalisalzcn der Saure in wss. Lsg. erhalten. Das Zinlcsalz des 
Phthalsduremonobutylesters is t eine festo, durchsichtige u. zerreibbare M., die bei 150° 
fliissig ist u. in organ. Losungsm. 1. u. in W. unl. ist. — Das Bleisalz des Phthalsaure
monobutylesters ist heli u. das Eisensalz ist ro t m it gleichen physikal. Eigg. wie das 
Zn-Salz. (F. P. 612 976 vom 19/3. 1926, ausg. 5/11. 1926. A. Prior. 1/4. 1925. E .P . 
250 265 vom 1/4. 1926, Auszug veroff. 9/6. 1926. A. Prior. 1/4.1925.) M. F. Mu l l e r .

XVI. Nahrungsmittel; Genulimittel; Futtermittel.
G. van der Lee, Die Bedeutung des Feinheilsgrades des MelUes fiir die M-iillerei 

und Bdckerei. Bei zu weiter Feinyermahlung des Mehles entsprechen dem erhohten 
Energieaufwande keine Vorteile, wie bessere M ehlqualitat, mehr. AuBerdem ist 
die infolge des zur Feinyermahlung notwendigen hohen Walzendruckes heryorgerufene 
Temp.-Erbohung fiir die Backfahigkeit gefahrlich. SchlieBlicb wird die Sichtung 
des feineren Prod. immer schwieriger. Der Trennung der Mehlkórner yerschiedener 
Feinheit durch Seidengaze haften grofle Fehler an. Der Durchmesser der Mehlteilchen 
liegt weit unter der Óffnung der feinsten Gaze. Die chem. Zus. der Fraktionen ist 
sehr yerschieden, weil die kleinstcn Teilchen weniger EiweiB u. mehr Diastase ent- 
halten. Die Backfahigkeit is t gewohnlich bei m ittlerer KorngroBe am groBten, an- 
scheinend eine Folgę der chem. Zus. Die Schadigung der Backfahigkeit durch fort- 
gesetzte Vermahlung ist mehr eine Folgę der Temp.-Erhohung ais der Feinheit. 
(Chem. Weekbl. 25. 34— 40. Deventer, Leab. der N. V. Noyadel.) Gr o s z f e l d .

Fr. Zacher, Getreidereinigung und Schadlingsbe.fall. Die Reinigung beseitigt nicht 
die im  Innern der Korner befindliclien Schadlinge. Die Abfalle kónnen, wenn sie 
n ich t schleunigst entfernt oder desinfiziert (mit Areginal, CC14 oder CS2), zu einer 
Quelle neuer Yerseuehung fiir die Muhle werden. (Ztschr. ges. Miihlenwesen 4. 175 
bis 176. Berlin-Steglitz.) Gr o s z f e l d .

Alfred Wagner, Schwefel, ein weiterer schadlicher Bestandteil des Tabaks. Ais 
R esultat langjahriger Priifung te ilt Vf. m it, daB Tabak neben CH3OH noch S ais 
schadlichen Bestandteil enthalt, der den metali. Geschmack yerursacht. Den groBten 
Geh. an S b a t der ungar. Tabak, da er dort geschwefelt wird. — Die Geruchsneryen 
werden durch das Tabakrauchen nicht ungiinstig beeinfluBt. (Pharmaz. Zentralhalle 
69. 18— 19. Pestcrzsebet [Ungarn].) L. JoSEPHY.

O. Laxa, Uber die Bedeutung der Restbestandteile der Milch. Die yerschiedcntlich 
beobacliteten Differenzen fiir 100 —  (W. +  F e tt +  Protein -(- Asche), bei n. Milch 
0,10—0,40%) hei Milch kranker Kiihe bedeutend hoher, treten  bei Trockenmilch 
in mebrfachcr GróBo auf u. werden durch schwierig bestimmbare Stoffe, vor allem 
Citronensaure, yerursacht, gefunden yon ycrschiedenen Bearbeitern fiir Milehpulyer 
0,63—4,11%. (Lait 8. 1—4.) Gr o s z f e l d .

Ch. Porcher, Das Milehpulyer und das Kdsereigewerbe. Bespreehung der Vor- 
u. Nachteile bzw. Aussichten der gewerblichen Kiisebereitung aus Mi łclipulyer. 
Letztere wird sich yerwirklieben lassen, sobald Milehpulyer yon genugender biolog., 
physikochem. u. kolloider Beschaffenheit im Handel sind. (Lait 8. 22—25.) Gd.

Ch. Porcher und R. Desrantes, E in  Versuch zur Kaseherstdlung aus Trocken
milch. Besehreibung eines g iin stig  yerlaufenen, m it KRAUSE-M ilchpulyer unter- 
nom m enen Yers. — R entabilitatsberechnungen. (L ait 8. 25— 28.) GROSZFELD.

E. Berliner und R. Riiter, Weilere Beitrage zur Charabterisierung von Boggen- 
und Weizenmehlen durch Untersuchung ihre v:afirigen Ausziige. Kurze Besehreibung 
der Leitfahigkeitsmessung u. der Beziehungen zwischen Leitfahigkeit u. Aschegeh. 
Da der Anteil an in W. 1. Asche von der Gesamtasche je nach Sorte u. Waclistums- 
yerhaltnissen schwankt, is t auch das Verhaltnis Gesamtasche/Leitfahigkeit bei jedem 
Weizen ein anderes. Die hóhere Leitfahigkeit von Roggenmehlauszugen im Ver- 
gleich zu Weizenmehlen beginnt erst bei etwa 0,8% Asche deutlich heryorzutreten.
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Fiir kleinero Gchaltc kann die Leitfahigkeit bei Weizen- u. Roggenmehl ein MaB fiir 
den Aseliegeh. geben. (Ztsehr. ges. Miihlenwesen 4. 171—75. F rankfurt a. M., For- 
schungsinst. f. Gctreidechemie.) Gr o s z f e l d .

J. Ruffy, Beitrag zum Nachweis des Olens von geróstetem Kaffee. Aus den Verss. 
geht hervor, daB auch bei n. Kaffee die Refraktion des Fettes aus den ganzen u. den 
gcmahlenen Bohnen um mehr ais 1° (bis etwa 2°) schwanken kann. Man darf sich 
n ieht m it der Refraktion allein begniigen, sondern muB auch die weiteren Kenn- 
zahlen heranziehen. (Mitt. Lebensmittelunters. Hj'giene 1 7  [1926], 267—68. Bern, 
Eidgen. Gesundheitsamt.) GROSZFELD.

Jan Straub, Milclisdurebestimmungen in  Milek. Die Gofrierpunktsdepression der 
Milch kann aus der der Chloride, des Zuekers u. der sogenannten Reststoffe (R) wie 
folgt berechnet -werden: 0,54° =  0,1084 CI -j- 5,56 Polarisation -|- R. Bei euter- 
kranken Kiihen is t  R  sehr hoch, wofiir ais Hauptursaehe das Vork. erhebhcher Mengen 
N a-Lactat gefunden wurde. (Rec. Tray. chim. Pays-Bas 46 . 866—84. Amsterdam, 
Keuringsdienst van Waren.) Gr o s z f e l d .

G. Koestler, Kritische Betrachlungen iiber die Methodik der Trockensubstcinz- 
beslimmung in  Milch. Die Naclipriifung der D. von F e tt, Casein u. Salzen bestiitigt 

im  wesentlichen die Angaben W. F l e is c iim a n n s . Dio D. der Milch kann nur dann 
einwandfrei bestimm t werden, wenn sie unm ittelbar vor der Best. auf 40° erwarmt 
worden ist, um das Milclifett zu sclimelzen. Dio Ablesewerto des GERBERschen Acid- 
butyrometers sind g/Vol.-% . Der naoh F l e i SCHMANN berechnete Gehalt an Trocken- 
substanz wird um so kleiner gefunden, je groBer der Gehalt an  fettfreier Trocken- 
substanz ist. Angabe einer K orrekturtabelle u. Diskussion der Unstimmigkeiten [im 
Betrage von 0,2513% (!)], dio auf Zers. des Milchzuekers bzw. durch Anhydritbldg. 
beim Eintrocknen der Milch zuriickgefiihrt werden. (LandwirtschJ. Jalirbch. Schweiz 
4 1  [1927]. 822—60. Liebefeld-Bern, Milehwirtseh. Anstalt.) T r e n e l .

Wharton B. Mc Laughlin, New York, Herstdlung von Scliokólade. Aus erliitzten 
zerkleinerten Kakaokernen wird der Saft ausgepreBt, aus der milchigen Fl. durch Zentri- 
fugieren das F e tt abgesehieden u. die fettfreie Fl. naeh Zusatz von Zucker iiber freiem 
Feuer oder im Vakuum eingedampft. Das Prod. wird in einem Melangeur m itganz 
oder teilweise entfetteter Kakaomasse vermischt u. die Mischung getrocknet. (A.P. 
1 654 548 Tom 5/12. 1923, ausg. 3/1. 1928.) R o h m e r .

A ktiebo laget P ra c tic  Co., L td .; Rydsgard, Scliwedon, Hersłellung eines Back- 
hilfsmittels aus Mileh, der bei 30—40° Milchsaurcbaktcrien, Nahrungssalze, wio Ainmon- 
salze u. zuckerhaltige Stoffo, wie Milchzucker zugesetzt werden. Das Gemisch wird 
etwa 24 Stdn. bei dieser Temp. gehalten, worauf yogetabil. u. diastasereiche Stoffe 
zugesetzt werden u. die M. bei 30—35° stehen bleibt, bis der Sauregeh. hóchstens 1% 
betriigt. — Zu 60 1 Milch von 30—40° werden zugesetzt 61 Reinkulturen von Milchsdure- 
bakterien, wie Streptococcus lacticus, 10 g (NH,)2SC), 60 g Milchzucker. Naeh 24 Stdn. 
werden 10 kg Amylurn tritici zugegeben u. bei 30—35° stehen gelassen. 1 kg dieses 
Prod. wird in  15 1 W. von 35—40° angeruhrt, etwa 20 Stdn. an einem warmen Ort 
stehen gelassen u. nochmals 25 1 w. oder k. W. zugesetzt u. gut verriihrt. Dieses Prod. 
h a t eine sta rk  garungserregende W rkg., es hiilt sich melirere Tage u. man braucht 
zur Teigbereitung wesentlicli weniger Hefe. (D. R. P. 455 114 KI. 2 c  vom 24/8. 
1924, ausg. 25/1. 1928.) M. F. Mu l l e r .

[russ.] U. d. S. S. R. Staatliche Getreideinspektion. In s tru k tio n  uber M ehlanalyse. M oskau:
V olkskom m issariat fiir H andel 1928. (68 S.) R bl. 0.45.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.
Anders Wiberg, Bestimmung des Adsorptionseffektes bei der Enlfdrbung von 

ólen mit Hilfe von Bleicherden. Es wird untersucht, inwiewcit Zeit, Temp. u. Um- 
riihrungsgeschwindigkeit einen EinfluB auf die Entfarbung von pflanzlichen ólen 
(Vf. verwendet Sojadl) m it Hilfe von Floridin, Tonsil AG., Franconit u. einem schwed. 
Bleichmitlel ausiiben. Die erhaltenen Resultate werden graph. dargestellt. (Teknisk 
Tidskr. 58. Kemi 4—7.) W . W o l f f .

L. Łjalin und N. Warigina, Reinigung des Sonnenblumenols m it Tonen. Es wurde 
die Bleichung yon Sonnenblumenól m it mehreren Proben yon russ. Ton untersucht. 
.Die russ. Tone yermogen die ausland. zu ersetzen. Man yerwendet zweckmaBig sehr
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fein gcmaklenen u. boi 275— 400° vorgctrockneten Ton. Das Ol soli vor der Blcichung 
neutralisiert u. m it W. ausge-waschcn werden. Die Bleichung soli bei 75—90° u. wahrend 
30 Min. ausgefiihrt werden. Die Bleiełnmg yerandert die Konstanten des Ols kaum 
merklieh. Zum Regenerieren des Tons wird er m it NaOH u. darauf m it W. gekocht 
u. schlieBlieh auf ca. 400—500° erhitzt. AuBerdem kann der Ton m it HC1 aktiyiert 
werden. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti.] 4  
[1927]. 882—85. St.-Petersburg, Polytechn. Inst.) B ik e r m a n .

Thomas Percy Hilditch und Colin Henry Lea, Untersuchung der Konstitution 
der Glyceride in  natilrlichen Fetten. Eine yorlaufige Darlegung zweier neuer Methoden. 
A r m s t r o n g  u. H il d it c h  (C. 1 9 2 5 . I. 1586) haben bcobachtet, daB Methyl- oder 
Athylester von hóheren ungesiitt. Fettsauren in Aceton durch gepulvertcs KMnO, 
fast quantitativ  zu einer einbas. Saure u. dem sauren Ester einer zwcibas. Saure oxy- 
d iert werden; aus CH3 • [CH2]7 • C H : CH • [CH2], ■ C02CH3 entsteht so CH3[CH2]7 ■ C02H 

• u. H 0 2C[CH„],-C0oCH3. Es wurde nun festgestellt, daB neutrale, ungesiitt.Glyceride 
ohne erhebliche Spaltung der Glycerinesterbindung sich ebenso abbauen lassen. Un- 

■ gesatt. Glyceride, die von Olsiiure, Linolsaure oder Linolensaure abgeleitet sind, liefem 
neben Nonylsauro, Hexylsaure oder Propionsaure gemischte Glyceride, die wenigstens 
einen Azelainsiiurerest m it freier C02H-Gruppe enthalten. Meist bilden die sauren 
Azelainsiiureglyceride kompliziertc Gemisehe, die bis je tz t nicht genauer untersuclit 
sind. — Naeh H il d it c h  (C. 1 9 2 6 . II . 2155) fiihrt H 20 2 in Eg. Olsiiure u. ihren Methyl- 
ester in Dioxystearinsaure bzw. dereń Methylester iiber. Da die Deriyy. der Dioxy- 
stearinsiiure hoher schm. u. weniger 1. sind, wurde angenommen, daB die F ette  bei 
•dieser Behandlung in durch fraktionierte Krystallisation zerlegbare Prodd. iibergehen 
wurden. Diese Erw artung h a t sich nicht erfullt, doch lieBen die Resultate im Verein 
■mit denen der Oxydation m it KMnO., weitgehende Schliisse zu.

Naeh der 1. Methode wurden Ilammeltalg, Kakaobutler u. Baumwóllsaatol, naeh 
der 2. Methode Hammeltalg u. K akaobutter untersucht. Einzelheiten der Verss. ygl. 
Original. — Hammeltalg besteht zu 26% aus yollstandig gesatt. Glyceriden, dereń 
Fettsiiuren ein mittleres Aquivalentgewiclit 266,5 haben. Die Fettsauren der ungesatt. 
Glyceride bestehen zu ca. 35% aus gesatt. u. zu 65% aus ungesatt. Fettsauren. Der 
Gehalt an vollig gesatt. Glyceriden is t erheblich hoher ais bei den untersuchten pllanz- 
lichen F etten ; aus dieser starken Abweichung sollen noch keine Schliisse gezogen werden.
—  Kakaobutter cntliiilt weniger ais 5%  an gesatt. Glyceriden; der H auptbestandteil 
is t  Oleopalmitostearin; bei Oxydationsverss. wurden 60% des Ausgangsmaterials in  
Form  einer harten, fettigen M. m it VZ. 191 u. Aquivalent 703 (fiir das Oxydationsprod. 
des Oleopalmitostearins ber. 191,5 u. 766) erhalten. Der Befund der Vff. steht im Wider- 
spruch zu Angaben von A m b e rg e r  u. B a u c h  (C. 1 9 2 5 . I. 1329). Es geht aus den 
Unterss. hervor, daB die ungesatt. Sauren in pflanzlichen Glyceriden zu einem groBen 
■Teil gleichmaBig auf das vorhandenc Glycerin yerteilt sind, so daB das Vork. von ein- 
fachen Triglyeeriden u. selbst von gemiscliten gesatt. Glyceriden sich auf ein Minimum 
reduziert, u. daB besondere Eigg. mancher Fette, wie z. B. K akaobutter, in erster 
Linie yon der Zus. des Fettsauregemisches u. nicht, wie meist angenommen wird, vom 
York. spezieller Glyceride abhangen. — Baumwollsaatol enthalt nur sehr wenig (ca. 1,5%) 
gesatt. Glyceride, obwohl Palmitinsaure iiber 25% der Fettsauren ausmacht. (Journ. 
chem. Soc., London 1 9 2 7 . 3106—17. Livcrpool, Univ.) O s te r t a g .

W. Shadin, Ober die Waschmittel. Es ist notwendig, auch in RuBland eine Fabri
kation von Waschpulvern einzurichten. (Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimi
tscheskoi Promyschlennosti.] 4 [1927]. 894—96.) B ik e r m a n .

E. R. Bolton, Neue Fortschritte in  der Olhdrtung. Der kontinuierlichen H artung
naeh B o l t o n  u . L u s h ,  die in  der Hauptsaehe durch E . P . 162 370 (C. 1 9 2 1 . IV. 370) 
u . E . P. 203 218 (C. 1 9 2 4 .1. 523) geschiitzt ist, wird das W ort geredet. Abbildung einer 
A pparatur, die bei 5 t  Wochenleistung wenig P latz beansprucht. Zwei Kuryenbilder 
zeigen die Abnahme der A ktiv itat des Katalysators bei der Palmolhartung, sowie die 
Beziehung zwischen Jodzahl u. Hartungsdauer wahrend eines yon G e o  A p p le y a r d  
wahrend 312 Stdn. durchgefiihrten Prozesses. (Journ. Soc. chem. Ind. 4 6  [1927]. 
T. 444— 46. Chelsea, Milner S treet 4.) H e l l e r .

F . Hartel, Nachweis von Cocosfett in  Kakaofett und Kakaowaren. Zum Nach- 
weis yon Cocosfett in  K akaofett u. Kakaowaren m achte Vf. drei R e i c h e r t - M e i s s l -  
u . 3 PoLENSKE-Zahl Bestst., da bei den ersten Bestst. immer nur 85—86% der fluch- 
tigen Fettsauren iibergehen. Aus der 2. u. 3. R e i c h e r t - M e i s s l -  u . PoLENSKE-Zahl 
lassen sich Schliisse auf den Geh. an Cocosfett ziehen. Das Destillat der ersten R e i c h e r t -
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MEISSL-Zahl bei Fettmiscliungen bis 15% Cocosfett bleibt klar, bei hóhercm Geh. 
zeigt sich eine schwachere oder starkere Triibung. Schon bei einem Zusatz von 5% 
Cocosfett zu K akaofett sind die 2 ersten REICHERT-MEISSL-Zahlen u. alle P o l e n s k e - 
Zahlen erhóht, iiber 5%  sind die Abweiehungen von den n . W erten noch mehr ersicht- 
lich. Untersucliungsergebnisse von K akaofett u. Schokoladen sind in Tabellen angefiihrt. 
(Pharmaz. Zentralhalle 69. 37—41. Leipzig, Staatl. Unters.-Anstalt f. Lebens- 
mittel.) L. JOSEPHY.

Bureau of Standards, Fluorescenz ais Mitlel zum Nacliweis der Beimengung 
von raffinie.rte.rn in  unraffiniertem, fu r  Genuflzwecice brauclibarem Olivendl. Reines, 
natiirliches Olivenol zeigt bei U ltraviolettbestrahlung eine gelbliche, der Farbę des 
Ols bei Tagesliclit ahnliche Fluorescenz, raffiniertes Ol eine bliiuliclie Fluorescenz, u. 
Mischungen von natiirlicliem u. raffiniertem Ol zeigen dazwischenliegende Fluorescenz- 
farben. A nalyt. schcinen diese Fluorescenzerscheinungen nicht allgemein anwendbar 
zu sein, da an einer aus Kalifornien stammenden Probe yon hohem Chlorophyllgch., 
die in  natiirlichem Zustand ein rótliches Fluorescenzlicht zeigte, naeh Raffination 
nur geringe Anzeichen des blauen Fluorescenzlichts zu beobachten waren. (Journ. 
Franklin Inst. 204 [1927]. 805— 07.) L e s z y n s k i .

H. P. Kaufmann, Uber die Prufung von Oleinen auf rhodanometrischem Wege. 
Die Fcuergefiihrlichkcit von Oleinen (techn. Olsauren), die in  der Textilindustrie zum 
Einfetten von Geweben u. Fasern yerwandt werden, is t bedingt durch ihren Geh. 

.an mehrfach ungesatt. Yerbb. Dieser Geh. laBt sich erm itteln durch Feststellung 
der bromometr. Jodzahl u. der rhodanom etr. Jodzahl, denn das freie Rhodan lagert 
sich nur an einfache Doppelbindungen an, wahrend durch Brom alle, auch die mchr- 
fachen Doppelbindungen abgesatt. werden. Die Differenz zwischen diesen beiden 
Zahlen also zeigt den Gcli. an Verbb. m it mehrfachen Doppelbindungen direkt an. 
Beruht die Selbstentziindung eines m it Olein gefetteten Fasermaterials auf dereń 
Ggw., so kann also gesagt werden: Je  kleiner die Diskrepanz zwischen Jodzahl u. 
Rhodanzahl eines Oleins ist, desto geringer ist seinc Fasergefahrliehkeit. Reine Ol
saure lagert Rhodan in gleicher Weise an wie Brom, fiir sie sind also die beiden Zahlen 
ident. Wenn die reine Olsiiure fiir die Zwecke der Textilindustrie die giinstigsten 
Eigg. bietet, so kann weiter gesagt werden: Je  naher die beiden Zahlen an 89,9 (theoret. 
Jodzahl der Olsaure) liegen, desto hoherwertiger is t ein Olein. 13 techn. Oleine wurden 
vom Vf. bromometr. u. rhodanom etr. untersucht u. ih r Geh. an Linolsaure, Olsaure, 
gesatt. Sauren u. Unverseifbarem bestimmt. Die Ergebnisse sind in  zwei Tabellen 
niedergelegt. AuBerdem wurde ein Rindertalg, Jodzahl 42,18, Rhodanzahl 39,39 
u. ein Hammeltalg, Jodzahl 42,79, Rhodanzahl 38,46, untersucht. —  Zu den an sich 
bekannten Titrationsmethoden is t noch zu bemerken, dafl das Zuriicktitrieren des 
von dem F e tt n icht verbrauchten Rhodans in  der Weise gesehieht, daB man zu der 
Eisessig-Rhodan-Lsg. die KJ-Lsg. hinzufiigt, u. nicht, wie friiher, umgekehrt ver- 
fahrt. Es h a t sich gezeigt, daB ein Hydrolysenfehler n icht ein tritt, wenn die KJ-Lsg. 
auf einmal u. schnell zu der Rhodanlsg. gegeben wird. (Ztschr. angew. Chem. 41- 
19—22. Jena, Univ. Inst. f. Pharmazie u. Lebensmittelchem.) L a n g e k .

Friedrich Krupp Grusonwerk A.-G., Magdeburg-Buckau, Verfahren und Vor- 
richlung zum Ausscheiden von Ol aus ólhalligen Stoffen. (D. R. P . 454 822 KI. 23 a 
vom 25/12. 1926, ausg. 18/1. 1928. — C. 1927. II. 1908 [E. P. 272 118].) M. F. M.

Rohm & Haas, A .-G .,.D eutsehland, JReinigungsmiitel. Um móglichst haltbare 
Reinigungsmittel zu erhalten, yermisclit man die Pankreasfermente m it móglichst 
wasserfreien Stoffen; den Mischungen kann m an noch Stoffe zum E ntharten  des W., 
Na-Oxalat, zum Herabsetzen der Oberflachenspannung, gallensaure Salze, u. zur 
Erhóhung der W irksamkeit der Enzyme, Alkalisalze, zusetzen. Man yermischt 
getrocknete Seife m it getrocknetem Pankreas u. preBt dann zu Stiicken. Oder m an yer
mischt Seife m it NaCl u. Pankreasextrakt u. trocknet. Der W.-Geh. soli 10% nicht 
iiberschreiten. (F. P. 630 409 vom 7/3. 1927, ausg. 2/12. 1927. D. Prior. 12/3.
1926.) F r a n z .

Arthur Edward Hatfield, London und Achille Serre Ltd., Hackney Wick 
England, Verfahren zum JReinigen und Entwassern von gebrauchten Reinigungslosungs- 
mitteln durch inniges Verruhren m it Diatomeen- oder Infusorienerde, wodurch die 
Feuchtigkeit u. die kolloidal yerteilten Schmutzstoffe festgehalten werden, ovtl. unter 
Zusatz von Atzkali oder -Natron, NH3, N a2C03, K 2C03, (J\TH.1)2C 03, Al(ONa)3 oder 
N a2Si03, die yor oder naeh dem Zusatz des Absorptionsmittels zugegeben, werden
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u. die spater durch eine anorgan. Saure, wie H 2SOj, neutralisiert werden. Es kónnen 
auch noch Entfdrbungskohle u. sulfonierte Ole zugesetzt werden, die Verunroinigungen 
suspendieren u. ein Ausflocken derselben bewirken, oder auch Spezial-Seifen, die ins- 
besondere aus wss.-alkohol. Lsgg. von roinem Na-Oleat m it einem tlberschufi an Fett- 
saure bestehen, dio sich yollkommen in dem Losungsm. auflosen, ohne zu dissoziieren 
u. ohne sich spater wieder abzuscheiden. Durch F iltration insbesondere durch Filter- 
pressen wird das Losungsm. von der Reinigungsmase getrennt. (Schwz. P. 122 795 
vom 15/12. 1926, ausg. 17/10. 1927. E. Prior. 31/12. 1925.) M. F. M u l l e r .

Teobaldo Barberis, Italien, Enłfelłen von Lumpen, Putzwolle. Man behandelt 
die zu entfettenden Stoffe in einer drehbaren Trommel m it Erde unter Zusatz von 
geringen Mengen Pb. (F. P. 620 471 vom 19/8. 1926, ausg. 23/4. 1927. Ita l. Prior. 
28/8. 1925.) F r a n z .

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

Paul Seuehter, Luftbefeuchtung in  der Teztilinduśirie. Auf die W ichtigkeit gleich- 
miifiiger starker Luftfeuchtigkeit u. die richtige Handhabung der Befeuchtungsapp. 
■wird hingewiesen. (Melliands Textilber. 9. 94—96.) Su v e r n .

Hans Fikentscher, Die technologischen Unłerschiede der jetzt hauptsachlich liandels- 
iiblichen Rolibaumwollen unter besonderer Beriicksichligung der Untersuchungsmethoden. 
(Vgl. C. 1927. II . 2787.) Angaben iiber Quersehnittsbest. (Melliands Textilbcr. 8 . 
777— 80. 933— 35.) S u v e r n .

Carl Gr. Schwalbe, Fortschrilte der Zellstoff- und Papierfabrikation in  den letzten
25 Jahren. Ubersicht iiber Neuerungen in der Hadernverarbeitung, beim Stroh- 
aufsehlufi, Holzschliff, der Zellstoffbereitung, -bleiehe u. -untcrs., ferner Leimung, 
Fiillung, Farbung u. Papiermaschinenarbeit. Chem. Vorgange an den Fasern sind 
.nicht nur vom chem. S tandpunkt aus zu betrachten, auch die kolloiden Vorgange 
miissen beachtet werden. Dio Zukunft w ird beherrscht von der Fichtenholznot. 
(Papierfabrikant 25 [1927]. Sonder-Nr. 75—88.) SuVERN.

Wintermeyer, 25 Jahre Papierfabrikation. Das Wichtigsto aus dem Papier- 
maschinenbau ist besprochen. (Papierfabrikant 25 [1927]. Sondernr. 47—57.) Su.

Willi Schacht, Zur Technologie der Slrohzellslofferzeugung in  den lelzten 25 Jahren. 
Schilderung der wichtigsten AufschluByorff., der Apparaturen, Ablaugenbeseitigung, 

.Unschadlichmachen der Geruche. (Papierfabrikant 25 [1927]. Sonder-Nr. 92—102. 
Weimar.) SuVERN.

Arthur St. Klein, Fortschrilte der Zellstoffabrikation im  20. Jahrhundert. Die Entw. 
des mechan.-teehn. Teils is t rasclier u. griindlicher erfolgt ais die der chem.-tecbn. 
Angaben iiber AufschluBverff. u. dio anschlieBenden Arbeiten, wirtschaftliche Daten. 
(Papierfabrikant 25 [1927]. Sonder-Nr. 109—17.) S u v e r n .

C. J. J. Fox und L. Hall, Einige neuere Entuńcklungen in  den Cdluloseindustrien. 
Vorschlage iiber Cellulosegewinnung, Kunstseideherst., Hydrolyse von Cellulose 
werden besprochen. (Kunstseide 10. 10— 12.) Su v e r n .

W. Sembritzki, Die geschichiliche Entwicklung der Cellubsefabrikation mittels 
Allcalien von 1828—1872. Kurze Angaben unter Nennung der auf dem Gebiet besonders 
Hervorgetretenen. (Papierfabrikant 25 [1927]. Sonder-Nr. 137—38.) S u v e r n .

S. Shirmunski, Kunstseide aus Acetatcellulose. Zusammenfassendo tlbcrsieht. 
(Journ. chem. Ind. [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennost.] 4 [1927]. 808 
bis 811.) B ik e r m a n .

Franz Reinthaler, Nitro- und Acetatseide. (Vgl. Seide 32. 258; C. 1927. II. 2525.) 
Angaben iiber das Verspinnen des Kollodiums oder der Celluloseacetatlsg., die Losungsm.- 
Wiedergewinnung, das Zwirnen u. Haspeln der Seide. (Seide 32 [1927]. 334—36.) Su.

Georg Rudolph, Betraćhtungen iiber das Farben und Wasserdichtmachen der Vi-s- 
coseseide. Das Farben m it Siriusfarben u. das W asserdiehtmachen von Kunstsęide- 
geweben mittels Ramasit WD konz. der I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges. ist geschildert. 
(Kunstseide 10. 13— 14.) SiŻVERN.

Bachmann, Uber die Beslimmung des Warmehaltungsvermogens von Bekleidungs- 
stoffen m it H ilfe des Hillschen Katalhermometers. Unterss. an verschiedenen Stoffen 
m it dem K atatherm om eter von H i l l . E s zeigte sieli, daB auch sehr feine. Gewebe 
einen gewissen Warmeschutz zu verleihen yermógen, der nicht mehr allein abhangig



1 3 4 2 HXVIU. F a s e r - u . S p in n s t o f f e ; P a p ie r  u sw . 1 9 2 8 .  I .

is t  von der Dicke des Stoffes, sondern daB kombinierter Seidenfutterstoff besser warme- 
haltend w irkt ais das etwas dickere Baumwollnessel u. der ebenfalls dickere, aber porose 
Seidenstrumpf. Es gelang Vf., die bei aller Vorsielit zu groBen Felilcrbreiten der Metlio- 
d ik  dadurch einzuengen, daB er das HlLLsche Katatlierm om eter durch ein ahnliches 
Instrum ent ersetzte, welches eine langere Abkiihlungszeit u. eine gróBere Oberflache 
aufweist. Das neue Katatlierm om eter w ird yon der F irm a R ic h t e r  u . W i e s e , Berlin, 
in  den Handel gebracht. (Dtsch. med. Wchschr. 54 .146—47. Konigsberg, Univ.) F r a n k .

Andr6 Chollet, Bestimmung der Sduremenge in  lechnisclien Caseinen. Wegen des 
Einflusses der KorngróBe yerfahrt Vf. m e  folgt: In  50-cem-Kolbchen werden 2 g  
Labcasein oder 1 g Milehcasein, feinst móglich gepulvert, eingewogen, 10 ccm W. 
einige Tropfen Phenolphthaleinlsg. zugesetzt, bis Rotfiirbung titrie rt, bis zur Ent- 
farbung erwiirmt, wieder Lauge zugesetzt u. fortgefahren, bis beim Erwiirmen keine 
Entfiirbung wieder ein tritt. Berechnung ais Milchsaurc. (Lait 8. 21—22. Surgeres, 
Ecolc de Laiterie.) Gr o s z f e l d .

N. V. Octrooi Maatschappij ,,Ved8“, Amsterdam, iibert. von: Johannes 
Clazinus Marie von Diggelen, Amsterdam, Texlilstofj aus vege(ahilischen Rohstoffen. 
Man behandelt vegetabil. Rohmaterialien nach ihrer Anfeuchtung m it Alkalilsg. m it 
einem anderen m it dom Alkali reagierenden Mittel u. gewinnt so yerspinnbares 
Materiał. (A. P. 1 653 138 vom 11/10. 1926, ausg. 20/12. 1927. Holi. Prior. 29/4. 
1924.) K a u s c h .

Carl Busch Thorne, Hawkesburg, Ontario, Canada, Bleiclien von Zellstoff u. dyl. 
Zu dem Ref. iiber Schwz. P. 120 268; C. 1927- II- 1091 ist nachzutragen, daB der Bleich- 
prozeB zwcckmaBig in mehreren Phasen durchgefiihrt wird, u. zwar in der ersten 
Bleieliperiode bei einem Zellstoffgeli. der M. von 15—20% u. in den spiiteren Bleicli- 
perioden bei 5— 10% Zellstoffgoh. Bei geringem Verbraueh an Bleichmittel u. ab- 
gekiirzter Arboitszeit wird ein fiir die Herst. von Papier, Kunstseide usw. yerwend- 
bares Prod. m it starkcn, gleiclimiiBig gcbleichten Fasern erhalten. (A. P. 1 642 978 
vom 6/12. 1924, ausg. 20/9. 1927. A. P. 1643 566 vom 16/10. 1925, ausg. 27/9.
1927.) ' M. F. Mu l l e r .

Paul Uffel & Co., Leipzig, Herstellung von geadertem Buntpapier. durch Zusammen-
kleben eines glatten Unterbogens m it einem geknitterten Óberbogen, der yor dem 
Zusammenkleben nur stellenweise geknittert u. durch gleichzeitig iiberall einsetzenden 
P lattendruck  auf den Unterbogen aufgeklebt wird. (D.R. P. 455 412 KI. 55 f vom
17/4. 1923, ausg. 31/1. 1928.) M. F. Mu l l e r .

Ferdinand Sichel Komm.-Ges., Hannover-Limmer, Bindemitlel fiir Paraffin- 
und Wachspapiere aus Additionsverbb. von abgebauler Starkę u. Ldsungsm., wie Toluól, 
X ylol etc., die in W. haltbare Emulsionen ohne Verwendung eines Schutzkolloides liefern. 
Isolierte Pflanzenstarke wird in  W. aufgeschlammt, durch E rhitzen verkleistert u. durch 
Oxydationsmittel, wie Cl2, Ozon usw. abgcbaut. Der erforderliche Abbau, der m it 
der Jodprobe verfolgt wird, hangt yon der N atur des Starkekornes u. des anzulagemden 
Lósungsm. ab. —  200 g Kartoffelmehl, in  500 g W. aufgeschlemmt u. auf 65° erhitzt, 
werden m it 20 g Cl2-W. das m it 80 g W. yerdiinnt ist, 40—60 Min. verriihrt. Nach 
dem Abkulilen auf 30° werden 20 Teile Xylol un ter Riihren zugesetzt, bis die M. homogen 
ist. (D. R. P. 455 014 KI. 89 k  vom 9/10. 1925, ausg. 23/1. 1928.) M. F. M u l l e r .

Mittelrheinische Theerprodukten- und Dachpappe-Fabrik A. W. Andernach, 
Benel a. Rh.), Verfahren zur Herstellung gefdrbtcr, m it schmelzbaren Massen getrankter 
Dachpappe. durch Erwiirmen der Pappe u. durch Einreiben von Farbstoffen oder 
Bronzen in dio erweichte Oberflache. (D. R. P. 454 838 KI. 55 f vom 12/12. 1922, 
ausg. 19/1. 1928.) M. F. M u l l e r .

Frederick Carl Niederhauser und Hayden Benjamin Kline, Cleveland, Ohio, 
Celluloseverbindungen (Viscosefaden). Man lost Cellulosexanthogenat in  einer wss. 
Lsg., die eine Alkaliyerb. einer Olsulfosaure in  einer 1%  nicht iibersteigenden Menge 
en thalt, um die Oberflachenspannung der Viscoselsg. zu reduzieren; hierauf wird dio 
Lsg. durch Dusen in  ein Fallbad gedriickt. (A. P. 1 655 626 vom 21/12. 1926, ausg. 
10/1. 1928.) K a u s c h .

Industrial Fibrę Co., ubert. von: Frederick Carl Niederhauser und Hayden 
Benjamin Kline, Cleveland, Ohio, Gewinnung gefdJirlicher Gase bei der Viscoseherstellung. 
Man zersetzt die diese Gase entwickelnden Stoffe in  der Viscoselsg., bevor die Viscose 
gefiillt 'wird, durch Sśiuren oder Saureanliydride, die N atrium trithiocarbonat zu zer- 
setzen im stande sind, die Yiscose aber nicht angreifen. Der frei werdende H ,S  u. der
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CS2 werden in einen Adsorptionsapp. gesaugt. (A.P. 1655709 vom 9/3. 1927, ausg. 
10/1. 1928.) _ K a u s c h .

Samuel A. Neidich, Edgewater Park, N. J ., Behanddn von Kunstfaden, Man 
unterw irft gesponnene Viscoscfaden der Einw. einer El., die ctwa die D. der l a  den auf- 
weist u. dio lotzteren Jose umschlieBt. Hierdureh wird erreieht, daB die Faden einen 
gleichfórmigen Querschnitt aufwcisen u. wertvoller werden. (A. P. 1 654 552 vom 
30/7. 1925, ausg. 3/1. 1928.) K a u s c h .

Samuel A. Neidich, Edgewater Park, N. J . ,  Apparat zum Entwassem von Yiscose- 
faden usw., bestehend aus Trógen (rorteilhaft 3 Zoll [engl.] tief, 1 FuB [engl.] breit 
u. 3 FuB [engl.] lang), dio m it gefallten Faden aus dem Fallbade iiber Walzen gefiillt 
u. sodann in  einem tunnelofenartigen geschlossenen Behalter erhitzt werdon. (A. P. 
1 654 553 vom 1/5. 1926, ausg. 3/1. 1928.) K a u s c h .

Pont Rayon Co., Inc., Buffalo, N. Y., iibert. von: Ernest K. Gladding, Buffalo 
und Thomas E. Sharpe, Old Hickory, Tennessee, Behandlung von Kunstjasern 
■mit einem in W. 1. Metalleyanid (NaCN), am besten in  w. Lsg. gegebenenfalls unter 
.Zusatz von Alkali. Auf diesem Wege wird dio MiBfarbung der Fasern, die von oinem 
Metallgeh. (Cu) herriihrt, beseitigt. (A.P. 1655 097 vom 27/3. 1926, ausg. 3/1. 

-1928.) _ K a u s c h .
Arnold Print Works, V. St. A., Herstellung von Geiceben aus mehreren Schichten. 

Man triinkt ein Gewebo aus Baumwolle usw. m it einer Lsg. von Stoffen, dio Cellulose 
in  eino kolloide Lsg. uberzufiihrcn vermogen u. profit dann ein oder melirore Gewebe 
zusammen. Man erhalt ein weiches, leineniihnliches Gewebe von orhohter Festigkeit., 
Man triinkt eine gleichmafiig argefeuchteto Cellulosefaser, wie Baumwolle, Ramio 
Ju te  m it einer Lsg. von NaOH u. geht dann in eine ammoniakal. Kupforlsg., hierauf 
werdon zwoi oder mohrere Gewebeschichten dureh Pressen voreinigt. Das so er- 
haltene Gewebe is t waschbar, es dient zur Herst. von Kragen, M anschetten usw. 
(F. P. 630 280 vom 4/3. 1927, ausg. 30/11. 1927.) F r a n z .

Cutler-Hammer Mfg. Co., Mihvaukee, Wisconsin, iibert. von: Myron E. Delaney, 
New York und Lindwood T. Richardson, New Brunswick, New Jersey, V. St. A., 
Plastisćhe. Masse. Man lafit Chlorschwefel auf N aphthalin oder Homologe des Bzl. 
in  Ggw. von Al, Sn, FeS, ZnS einwirken; je nach den Arbeitsbedingungen erhalt man 
fl. bis harte harziihnliche Kondensationsprodd. Bei der Einw. der Komponenten wird 
zuerst HC1 u. bei weiterem Erhitzen H 2S frei. (A. P. 1 655 942 vom 25/7. 1921, ausg. 
10/1. 1928.) F r a n z .

Compagnie d’Electricite industrielle, Frankreich, Trennung des Bastes vom 
Kork der Rinde der Korkeiche. Das Verf. besteht im wesentlichen im  Zerkloinern der 
Rinde u. Behandeln des so erhaltenen Pulvers dureh Schwemmcn, Sichten o. dgl., 
um  dureh den Gewichtsuntersehied das Korkpulver vom Bast zu trennen. (F. P. 630 842 
vom 20/11. 1926, ausg. 9/12. 1927.) S c h u t z .

British Glues & Chemicals Ltd., England und Justus Ellenberger, Doutschland, 
Kunsthom. (F. P. 628 806 vom 26/4. 1926, ausg. 29/10. 1927. — C. 1928. I. 278 
[D. R. P. 452 670].) F r a n z .

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.
R. Kattwinkel, Untersuchungen iiber die Verkokbarkeit der Gefugebestandteile von 

bituminosen Streifenkolden des Ruhrbezirks. Die Unters. von Mischungen der Gefuge
bestandteile bituminóser Streifenkohlen des Ruhrbezirks auf ihre Koksbildungsfahig- 
keit naeh Tiegelkoksproben u. Backfiihigkeitszahlen ergibt, daB die Baekfiihigkeit von 
C larit erheblich geringer ais die von V itrit ist. F usit u. D urit haben keine Backfahig- 
keit, yermindern die der Glanzkohlen in  Mischungen aber erst, wenn ih r Anteil iiber 
20%  betragt. Bei Zerlegung von Analysenpulver in Staub u. Grobkorn, gibt Fusit 
86%  Staub, N itrit, Clarit u. D urit nur 35%. Die Verkokbarkeit des Staubes is t bei 
F usit geringer, bei den anderen Arten erheblich gróBer ais die des Gesamtkorns; Fusit- 
Grobkorn is t etwas backend, der Staub vóllig to t. Gute Kokskohlen bestehen haupt- 
sachlich aus V itrit, dessen Baokfahigkeit dureh einen Fusitzusatz erst bei mehr ais 
20%  lierabgesetzt wird. (Gliickauf 64. 79—83.) B ó r n s t e in .

Graham L. Montgomery, Groper Durchsatz charakterisiert den neuen Verkokungs- 
proze/3. O-reiche Kohlen, wie dio Illinoiskohle, kónnen in  dem von P a r r  u . L a y n g  
konstruierten Koksofen der U r b a n a  C o k e  C o r p o r a t i o n ,  Urbana, BI., ver- 
arbeitet werden. Die zerkleinerten Kohlen werden in  einem Yorerhitzer von der Form
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des Drehrohrofens auf 300° erhitzt, wobei sic Feuclitigkeit u. C 02 abgeben, u. gelangen 
dann in den liorizontalen Koksofen von 1 1 Fassungskraft, in dem sio durch Generator- 
gas auf 750—800° erh itzt u. in 5— 6 Stdn. yerkokt werden. Der erzeugte Koks ist 
in scincn physikal. Eigg. dcm Hochtcmp.-Koks vergleichbar, aber von gróBerer Re- 
aktionsfahigkeit, leicht cntzundlich u. enthalt oft unter 5°/0 fliichtige Bestandtcile; 
er is t sehr fiir Generatoren geeignet. Die Koksausbeuto betriigt 65—-70%, daneben 
wird ein Tieftemp.-Teer gewonnen. (Chem. metallurg. Engin. 34 [1927]. 668—69.) Bo.

K. Rummel und H. Oestrich, Wdrmetechnisclie Beiuertung und Uberwachung 
von Kokereien unter besonderer Beriicksichtigung der Garantien und Abnahmeversuche. 
(Vgl. C. 1928. I. 772.) (Arch. Eisenhiittenwesen 1 [1927]. 403—11. Dusseldorf u. 
Berlin.) W lLK E.

M. Dolch, tiber Schwelkoks aus backender Steinkohle, ein Beitrag zur Frage der 
Steinkohlenverschwelung und ihrer Aussichlen. Die Steinkohlenschwelerei is t nur ren- 
tabel, wenn der zu 80% entsteliende Schwełkoks die Kosten des Verf. dcckt. Vf. zeigt, 
welche Gesichtspunkte zu beacliten sind, um einen entsprecliend liochwertigen Schwel- 
koks aus backenden Steinkohlen oder Gemischen m it solchen zu erzeugen. (Osterr. 
Chemiker-Ztg. 31. 11—15. Hallo a. S., Univ.-Inst. f. techn. Chemie.) B o r n s t e in . .

M. G. Levi und C. Padovani, Bemerkungen uber den gegemcartigen Stand der Unter- 
suchungen iiber Brennmaterialien in  Deutschland und Frankreich. Die Arbeit behandelt 
die aktuellen Fragen der Brennstoffverwertung in Deutschland u. Frankreich, wie 
Dest. bei niedriger Temp., Ferngasversorgung, synthet. Prozesse zur Erlangung von 
Brennstoffen u. Verwendung von Naturgas. (Giorn. Chim. ind. appl. 9 [1927]. 411 
bis 419.) G o t t f r i e d .

— , Automatischer Wassergasgenerator. Maschincllo Einrichtungcn besorgen die 
selbsttatige Zufuhr des Brennstoffes, das Stochen des Rostes u. Abfiihrung der Schlacke 
u. Asche. (Chem. metallurg. Engin. 3 4  [1927]. 699.) B ó r n s t e iN.

Guido Hradil, Uber Ólschiefer und ihre Verbreitung in  Tiról. (Petroleum 24. 
87— 100. Innsbruck.) B o r n s t e i n .

B. M axorow , uber den technischen Wert des Sapropelteers. Man erhalt den Sapropel- 
teer durch Dest. von Sapropel m it iiberhitztem  Wasserdampf. 100 Tle. auf diese 
Weise erlialtenen u. dann getrockneten Tceres lieferten bei der Dest. 8 Tle. W. u. Gase,
26 Tle. Pech (vgl. Ze l i n s k i , Ma x 0R 0 w , C.1925. I I .  2301) u. 66 Tle. Ole, dereń weitere 
Unters. 11% Phenole, 1,6% Sauren, 7,6% Basen, 3,7%  neutrale O- u. S-Verbb.,
6,4%  neutrale N-Verbb., 5,9% festes Paraffin, 27% fl- Paraffine, ca. 19% arom at, 
u. Naphthen-KW -stoffe u. ca. 18% ungesatt. KW-stoffe ergab. —  Der Teer h a tte
D.50 0,9554, JZ . 99, Viscositat bei 50° 3,2 Englergrade. 80% vom Teer losen sich in 
H 2SO., auf. Durch Luft wird der Teer oxydiert, wobei W., NH3 u. fliichtige Amino 
entwickelt werden. Von den Ólen destillieren 85%  zwisehen 150 u. 300°, davon 42% 
zwisehen 200 u. 250°. Die lioher sd. Fraktionen setzen Paraffin ab, dagegen kein 
Wachs (im Gegensatz zu friihercn Forschern). Die Phenole sieden hauptsachlich zwisehen 
190 u. 200°, gehóren also zu Kresolen u. Xylenolen. An Sauren wurden nachgewiesen 
Ameisensaure, Essigsaure u. Buttersaure. Die Basen gehen hauptsachlich oberhalb 
240° uber, kónnen also nur hohere Pyridin- u. Chinohnhomologa enthalten. Die neutralen 
0-Verbb. gehoren wahrscheinlich zu Alkoholen u. A thern, die neutralen N-Verbb. 
bestehen aus Pyrrol- u. Indolderiw . u. aus N itrilen. —  Der Reichtum des Teeres an 
ungesatt. KW-stoffen u. an N- u. 0-Verbb. vcrbictet seine Verwendung ais Erdól- 
Ersatz; er kann aber ein wertyolles Ausgangsmaterial fur Farbstoffe u. pliarmazeut. 
Praparate werden. (Journ. chem. Ind . [russ.: Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti.]
4 [1927]. 755—58.) B i k e r m a n .

Yoshio Tanaka und Ryonosuke Kobayashi, Die Phenole aus natiirhchem 
Petroleum. Unterhalb 150° (9 mm) sd. Anteile (Kerosenfraktionen) yon japan. (Akita-) 
Petroleum wurden m it konz. NaOH behandelt, die aufgenommenen sauren Anteile 
(Naphthensauren u. Phenole) durch verd. H 2S 04 ausgefallt; durch Versetzen m it KOH 
bis zur neutralen Rk. gegen Phenolphthalein, E xtraktion  m it A., Wiederholung dieses 
Verf., tiberfiihrung in  K-Phenolate, E xtraktion m it PAe., Zers. m it HC1 u. Dest. wurden 
(aus wieviel Petroleum ? D. Ref.) ca. 260 g Phenole (Kp. 190—220°) erhalten. Naeh 
mehrmaliger Dest. (D. u. nn der Fraktionen vgl. Original) wurden darin  durch tlber- 
fiihrung in  Nitroyerbb. oder Aryloxyessigsauren ca. 15% o-Kresol, 50% p-Kresol, 
20% m-Kresol, 4%  l,3,4-m-Xylenol u. geringo Mengen l,2,3-o-Xylenol, Di&thylphenol 
u. Tridthylphenol nachgewiesen. — p-Kresoxyessigsaure. Aus p-Kresol, Chloressigsaure 
u. NaOH. F . 136,2°. — o-Kresoxyessigsaure. F . 150,2°. — Trinitro-m-kresol. Gelbe
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Nadeln aus W. F . 107°. — 1,3,4-m-Xylenoxyessigsćiure (wurde niclit rein erhalten).
F , 129°, s ta t t  F. 139,8°. — l,2,3-o-Xyle7wxyessigsaure. F. 103,3°. — Diaihylphenol 
liegt wahrseheinlich in  der F raktion Kp. 206—208° (D.°0 1,0352; n D20 == 1,53 96) vor, 
Tridthylphenol in  der F raktion Kp. 212—216° (D.% 1,0281, nD2° =  1,5378), die m it 
Chloressigsaure keine Aryloxyessigsaure bilden. (Journ. Fac. Science, Imp. Um'v. 
Tokyo 17 [1927]. 127—33. Proceed. Imp. Acad., Tokyo 3 [1927]. 595—96. Tokio, 
Univ.) ,, OSTERTAG.

Wallace G.Palmer, Uber die Gewinnung von naturlicliem Gadolin aus Dampf en.
Vf. bespricht allgemein die Verff., die man zur Erzeugung bzw. Gewinnung u. Aus- 
niitzung auftretender Dampfe yerwendet. Ais solche Dampfe kommen: Tanklager- 
dampfe, Tankverdampfungsverluste in  Betracht. Im  weiteren wurden die yorbild- 
lichen Bedingungen, Betriebsausriistungen u. yersehiedene Absorptionseinrichtungen 
besprochen. (Oil Gas Journ, 26 [1927]. 227—30. 242. 246.) R e in e r .

G. Spettmann, Schmierolbeanstandungen und ihre Ursachen, Bis auf wenige Aus- 
nahm en sind die Ursachen der Schmierolbeanstandungen in den Bctriebpn selbst 
zu suchen. Die am haufigsten vorkommenden Reklamationen werden an yerschiedenen 
Beispielen erórtert. Hinsichtlich der Lebensdauer bzw. Alterung von Dampfturbinen- 
ólen erzielte Ergebnisse sind ausfiihrlicher angegeben. (Allg. 01- u. Fett-Ztg. 25. 
6— 8.) B a rz ,

Leo Patrick Curtin und William Thordarson, Vćrsuche der Uolzhmsermeruyig,
VI. Neue Laboratoriumsarbeitcn, (V. ygl. C. 1928. I. 1121.) Es werden die Giftigkeits- 
daten einiger Verbb. der friiheren Unterss. nachgetragen, sowie die naeh Ablauf von
4 Woehen erm ittelten „Tótungspunkte11 (niedrigste Konz. des Konseryierungsmittels, 
welehe das W achstum von Pilzen yóllig yerhindert) yerschiedener anorgan. Konser- 
yierungsmittel fruherer Unterss. gegeniiber dem in Malzsirup-Agar geziichteten Pilz 
fomes annosus angefiihrt (Tabelle). Das Studium von 12 weiteren Holzyerrottungs- 
pilzen ergab, daB alle geniigend Saure entwickelten, um alizarinsulfonsaures Na: in  die 
freie Saure (pa =  5) umzusetzen, wahrend 7 Pilze eine Saurerk. m it Methylorange 
(Pe =  3) aufwiesen (Tabellen). SchlieBlich wurden die Giftigkeitsverhaltnisse bei dem 
bisher bewahrtesten anorgan. Konservierungsmittel, dem Zn-Metaarsenit, in  Pulyer- 
form gegeniiber 14 Holzyerrottungspilzen studiert (Tabelle). (Ind. engin. Chem. 20.

Denst, Der gegemcartige Stand der Frage iiber das Durchtranhen von Holz mit wasser- 
loslichen Salzen. In  Gegensatz zu R a b a n u s  (C. 1927. I . 829) wird ausgefiihrt, daB 
die besten Impragniermittel die von Riitgerswerken sind. (Journ. chem. Ind. [russ.: 
Shurnal Chimitscheskoi Promyschlennosti.] 4 [1927]. 744—46.) B ik e r m a n .

Edmond Marcotte, Die Ersatzbetriebsstoffe und die chemische Synthese. Kurzer 
tJberblick iiber dio bekannten Ersatzm ittel fiir Motorole. (Science mod. 5. 24—29.) Bo.

E. H. Riesenfeld und G. Bandte, Bemerkung zu dem Aufsatz: „N ew  Schwefel- 
saUremethoden fu r  die Bestimmung der aromatischen und ungesdttigten Kohlenwasser- 
stoffe in Benzin.“ Hinweis auf eine Berichtigung zu der yon K a t t w in k e l  (S. 775) 
in  dem angefiihrten Aufsatz angezogenen eigenen Arbeit. (Brennstoff-Chem. 9. 30.) Bo.

Horst Briikner, Die Bewertung der Automobilkraflstoffe naeh der Kennziffer. Vf. 
empfiehlt die yon W a . O s t w a l d  (C. 1926. I . 2065) yorgeschlagene „Kennziffer1* ais 
zuyerlassigcren Bewertungsmafistab der Betriebsstoffe s ta tt des je tz t noch meist iib- 
lichen spezif. Gewichts. (Olmarkt 10. 38—39.) B óRNSTEIN.

Super Coal Process Co., Augusta, iibert. von: Richard Bowen, Columbus, 
V. St. A., Aggłomerieren kleinstuckiger Stoffe, wie Steinstiicke, Kohlenklein, Faser- 
stoffe u. dgl. Die Stoffo werden m it Bindemitteln, wie Harz, Melasse, Starko o. dgl. 
gemischt u. unter Erwarmen mittels Dampfes durch anhaltende Erschiitterungen 
in  Vorr., denon Beschreibung im Rahmen eines kurzeń Ref. nicht angangig ist, ver- 
dichtet. (A. P. 1 647 075 vom 5/1. 1924, ausg. 25/10. 1927.) K u h l i n g .

Fritz Hofmann, Myron Heyn, Wolfgang Grotę und Manfred Dunkel, 
Berlin, Brikettieren von Steinlcohlenstaub, dad. gek., daB man diesen Staub durch Er- 
hitzen piast, macht, ohne daB dabei Schwelgase entweichen, u. ihn  in diesem Zustande 
h. preBt. (D. R. P. 455 015 K I. 10 b vom 15/7. 1924, ausg. 23/1. 1928.) K a u s c h .

Emilio Martin Flores, Buenos Aires, Flussiger Brennstoff. (Schwz. P. 122 599 
vom 21/1. 1925, ausg. 1/10. 1927. — C. 1926. II. 1701.) K a u s c h .

Societe Internationale des Combustibles Liquides, Luxemburg, Erhdhung 
der .Wirtschaftlichkeit von Kokereien durch Awjliederung einer Kohlehydńerungsanlage

28—30. New York.) H e r z o g .
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nach Bergius. D om  zuersfc entstehenden wasserstoffarmen Kokereigas werden die heiz- 
kraftigen Hydrierungsabgase beigemiseht, wahrend das spater entstehende H 2-reiche 
Kokereigas ais Hydrierungsgas dient, das noch durch H 2, der m it Hilfe des Kokses 
gewonnen wurde, erganzt wird. Das ais Leuchtgas geeignete heizkraftige Gasgemisch 
wird der Gasferntersorgung zugefiihrt, wobei noch ein Teil des aus Koks gewonnenen 
Wasserstoffs zugemischt werden kann. In  der Kokerei wird eine gasarmere Kohle ais 
in  der Hydrierungsanlage yerarbeitet. (F. P. 630 328 vom 5/3. 1927, ausg. 1/12.
1927. D. Prior. 19/11. 1926 [ I n t e r n a t i o n a l e  B e rg in  G e s e l ls c h a f t  f i i r  O l- u n d  
K o lile n c h e m ie ] .)  D e r s i n .

Soeiete Internationale Des Combustibles Liąuides, Luxemburg, Gewinnung 
flussiger Kohlenwassersloffe durch Hydrierung von Kohle bei erhóhter Temp. u. Hoehdruck. 
Die hochsiedenden Hydrierungsprodd. werden der D ruekapparatur erneut an einer 
Stelle zugefiihrt, wo die Umwandlung der C-haltigen Stoffe in flussige u. losliche Prodd. 
weit fortgeschritten ist. (F. P. 630 324 vom 5/3. 1927, ausg. 1/12. 1927. D . Prior. 
30/7. 1926 [D e u ts c h e  B e rg in  A k t. - Ges. f i ir  K o h le -  u n d  E r d ó l  chem ie].) D e r s .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., F rankfurt a. M., Vermeidung der Abscheidung 
bon Kohle und Jiu/3 bei der Behandlung non Kohlenwasserstofjen durch Cracken, Hydrieren, 
Destillieren und bei Gasreakticmen durch AusschluB der Beriihrung m it kohleabscheidenden. 
Stoffen, besonders freiem Fe. Legierte S tahle m it Cr, M n, Wo sind nicht schadlicb. 
Zur Innenausklcidung yon Apparateteilen konnen auch die Edelmetalle, Quarz, Ferro- 
silicium, Glimmer, Porzellan, Al, Mo, Ta, Cr u. Legierungen von Cr, M n, Mo, Co u. dgl. 
dienen, m it oder ohne Uberzug von Glanzkohle, auch Kohle m it Glanzkohle iiberzogen. 
Bei Verwendung von K atalysatoren werden solche verwendet, die keine Kohleabschei- 
dung bewirken, S i0 2, Bimsstein, Porzellan, BaC03, Kohle m it Ba, B, W-Salzen ge- 
trank t. Im  gleiehen Sinne w irkt die Zugabe yon Metalloiden, besonders B, aber auch 
As, Sb, B i, P , Se, S , S i  in  geringen Mengen, z. B. durch Benetzen der Metalle m it 
Lsgg. von B(OH)3 oder durch Behandlung m it B  u. As-haltigen Gasen u. Zugabe von 
B(OH)3 z u  den Katalysatoren, auch konnen diese aus metalloidhaltigen Stoffen, wie 
B N , Kieselgur, Glimmer bestehen. Beispiele: 1. E in m it Cu ausgeschlagenes Hoch- 
druckrohr wird 2 Stdn. m it einer Lsg. yon B[OE)3 behandelt u. danach getrocknet. 
Bei 40 a t Druck u. 500— 600° wird ein Gemisch yon 80% C ,//,, 15% II., u. 5%  CO 
iiber einen K atalysator aus Kieselsduregel, der durch Behandeln m it Benzol bei 500° 
m it einem Uberzug yon Glanzkohle yersehen wurde, geleitet. Durch Druckkondensation 
wird eine Benzol-KW-stoff-haltige FI. erhalten. Ohne die Borsaurebestandteile ver- 
stopft sich das Rohr nach kurzer Zeit durch Kohleabscheidung. — 2. Braunkohlenteer 
wird in einem emaillierten EisengefaB dest. u. die Dampfe bei 700° iiber Al.j03 durch 
einen aus Monelmelall bestehenden App. geleitet. Das K ondensat besteht aus Ben- 
zinen u. aromat. KW-stoffen. (F. P. 630 344 yom 5/3. 1927, ausg. 1/12. 1927. D. Priorr. 
13/3., 17/4. u. 27/5. 1926.) D e r s i n .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Gewinnung leicht siedender, 
besonders aroinatischer Kohlenwasserstoffe aus Kokereigasen durch Uberleiten iiber 
K atalysatoren nach Befreiung von K atalysatorgiften unter Zusatz reduzierender 
Gase oder W.-Dampf, m it oder ohne yorherige Kondcnsation der hochsiedenden Teer- 
bestandteile, bei 300—500°. Beispiele: 7272 Teile Fe(NO.f)3 u. 459 Teile Zn(N 03)v  
in  W. gel., werden in 5000 Teile K„C03 gegossen. Der ausgewaschene Nd. wird m it einer 
Lsg. von 52 Teilen Cr03 impragniert, bei 350° getrocknet u. bei 400° m it H 2 reduziert. 
Daruber wird bei 380—450° das rohe Kokereigas, nac.b Befreiung von Staub u. Teer- 
tropfehen m it Hilfe grofioberflachiger Stoffe, unter Zusatz yon 200—500 g W.-Dampf 
je cbm Gas, geleitet. Das Kondensat besteht aus CcH e u. seinen niedrigen Homologen.
— Gute Resultate werden auch m it K atalysatoren erhalten, die A l oder N i, auch im 
Gemisch m it U- u. Zn-Vanadaten, enthalten. Bei Anwesenheit von N i  is t eine Ent- 
schwefelung der Gase durch Vorkontakte erforderlich. (F. P. 630 408 vom 7/3. 1927, 
ausg. 2/12. 1927. D. Prior. 8/3. 1926.) D e r s i n .

Musag Ges. fiir den Bau von Miill- und Schlackenyerwertungsanlagen 
Akt.-Ges. und A. Grotę, K alk bei Koln, Verschlacken ton M uli, industriellen Abfallen 
u. dgl. Die Rohstoffe werden durch einen schief liegenden Drehofen geleitet u. die Temp. 
so geregelt, daB die brennbaren Anteile in  dem oberen Teil des Ofens vergast u. der 
Rest im unteren Teil gesehmolzen u. infolge der Drehbewegung des Ofens gekornt 
wird. (E. P. 280 902 vom 9/11. 1927, Auszug yeróff. 18/1. 1928. Prior. 20/11.
1926.) K u h l i n g .
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Compagnie pour la Fabrication des Compteurs et Materiał d^sineyS&tfaz, "
Montrouge, Seine, Frankreich, Abscheiden von Teer aus Gasen. (D .R .P .' _
KI. 26 d vom 6/4.1927.. ausg. 19/1. 1928. F. Prior. 4/6.1926. — C. 1927.1. 2150.) ^K ^u^A  '

Karl Woliński, Berlin, Erzeugung eines hochwerligen Gases in  einer ]Vassergas^~ 
erzeuger-Anlage m it Einfiilirung eines unter der Abwarme der Gaso erhitzten Gas- 
stromes in die Entgasungskammer, dad. gek., daB der W armeinhalt des zweeks Fprierung 
der Urteerdiimpfo hocherhitzten Nutzgases zur Erwarmung des Heizgasstromes be
nu tzt wird. (D. R . P . 454 873 K I. 24 o vom 13/12. 1925, ausg. 19/1. 1928.) K a u s c h .

Morgan Construction Co., iibert. von: Charles W. Lummis, Worccster, Mass., 
Gaserzeuger. In  dem App. wird der Boden durch eine die Asclie u. Brennstoff auf- 
nelimende Glocke gebildet, u. ist in dereń Mitte unten ein aus mehreren konzentr. an- 
geordneten Hauben bestchendes Geblase zum Wegfuliren der Asche durch eine das 
Geblase umgebende Óffnung vorgeschen. (A. P. 1 655 320 vom 10/7. 1919, ausg.
3/1. 1928.) K a u s c h .

H. Nielsen, London und B.Laing, W estminster, Gaserzeugung. Man leitet C02 
durch auf 750—850° erhitzten Koks (Hochtcmperaturkoks). (E .P .281105 vom 
25/8. 1926, ausg. 22/12. 1927. Zus. zu E. P. 262834; C. 1927. I. 1914.) K a u s c h .

Allgemeine Vergasungs-Gesellschaft m .b .H ., Berlin-Halensec, Vergasung ton 
mulmiger, feućhter Rohbraunkohle ohne Ammoniakgewinnung, dad. gek., daB die Ver- 
gasungsluft iiber 300° vorgewiirmt u. dadurch der frische Brennstoff in den oberen 
Schichten des Gaserzeugers selbst durch die fiihlbare Warme des hochstroichenden 
Gases vorgetrocknet wird. (D. R. P. 455 066 K I. 24 e vom 1/6. 1923, ausg. 23/1.
1928.) K a u s c h .

William M. Duncan, Alton, 111., Destillieren von Kohlemcasserstoffen. Man dest. 
u. crackt fl. KW-stoffe unter einem Druck, der groBer ais 50 Pfd. auf den Quadratzoll 
ist, u. le itet die dabei entstehenden, unter Druck befindlichen Dampfe durch eine Kam- 
mer, die eine Beschickung von festen KW-stoffen enthalt, um dereń fliichtigo Bestand- 
t«ile auszutreiben. (A. P. 1 654 797 vom 14/7. 1924, ausg. 3/1. 1928.) K a u s c h .

Petroleum Laboratories Inc., iibert. yon: Frank C. Vande Water und Fre- 
derick R. Sunderman, Newburgh, N. Y., Olcrackapparat, bestehend aus einem Be
halter fiir das Rohól, das durch durch einen Kanał stromende Verbrennungsgase er- 
h itz t wird; der Behalter besitzt eine naeh innen ragende Prellplatte. (A. P. 1 655 030 
vom 29/8. 1922, ausg. 3/1. 1928.) K a u s c h .

Richard Fleming, Westfield, N. J ., Kontinuierliche Verdichlutig von Dampfen 
aus Blasen zum Cracken von Olen. Man fuhrt die Dampfo in Form eines Strahles ab, 
der innen u. auCen m it W. in Beriihrung ist. (A. P. 1 655 053 vom 19/11. 1920, ausg.
3/1. 1928. E. Prior. 26/11. 1919.) K a u s c h .

Universal Oil Products Co., iibert. von: Aubrey D. David, Chicago, Behandeln 
von Petroleumolen zweeks Erzeugung verhaltuismaBig leichter Ole wio Gasolin. Man 
isoliert eine der beiden Reaktionszoncn eines Olcrackapp., indem man die Zufuhr des 
Óles zu der zu isolierenden Zone unterbricht, u. Ol zu der anderen der beiden Reaktions- 
zonen fiihrt, den Druck zwischen den Reaktionszoncn ins Gleichgewicht bringt u. dag 
Obertreten von h. Ol in die Zone, in der die Olzufuhr unterbrochen wurdo, yerliindert.
(A. P. 1 655 596 vom  14/2. 1923, ausg. 10/1. 1928.) K a u s c h .

Uniyersal Oil Products Co., Chicago, iibert. von: Gustav EgloJJ und Harry 
P. Benner, Indcpendenee, Kansas, Appnrat zum Cracken von Petroleum, bestehend 
aus einem Gehause, in dem sich ein gelochter Behalter dreht, in dessen Innem  zentral 
ein Heizelement angeordnetist. (A. P. 1 655 600 vom 28/6.1920, ausg. 10/1. 1928.) K a.

Roy Cross, Kansas City, Miss., Entschwefeln und Reinigen von Petroleumolen 
Man bringt das Ol in innige Beriihrung m it einer Natriumplumbitlsg. bei Tempp. 
iiber 200° F., indem man es der Lsg. cntgegenflieBen laBt u. einen solehen Druck auf- 
recht erhalt, der eine Yerdampfung der Fl. verhindert. (A. P. 1 654 581 vom 21/11.
1923, ausg. 3/1. 1928.) K a u s c h .

Hydrocarbon Refining Process Co., Inc., New York, ubert. von: Paul Mc Mi- 
chael, Flushing, N. Y., Raffination von Petroleumkohlenwasserstoffen. Man behandelt 
das Petroleum m it einem fixen Alkali u. Fe(OH)2 in Ggw. von Luft u. sodann m it 1,5 
bis 15% H 2S 04 (m it 70—83% H 2SO.,). (A. P. 1 655 069 vom 14/2. 1924, ausg.
3/1. 1928.) _ K a u s c h .

Victor C. Benjamin, Los Angeles, Californ., Desodorisieren und Filtrieren von 
Kohlenucasserstoff- und anderen, Olen. Die Ole werden in  einem geschlossenen F ilter 
m it Ton in der Weise behandelt, daB man sie erhitzt zugleich m it Dampf durch das
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Absorptionsm ittel hindurchfiihrt. (A. P . 1 6 5 5 1 7 5  vom 29/9. 1925, ausg. 3/1.
1928.) K a u s c h .

Standard Oil Co., San Francisco, Californ., iibert. von: Richard Wright Hanna, 
Piedmont, Californien, Destillieren von Petróleumol. Um schwero Schmierdlfraktionen, 
die eine Zersetzungtemp. unter ihrer Verdampfung beim Erhitzen im Vakuum aufweisen, 
auszutreiben, le itet man diese Fraktionen enthaltendes Ol in  eine einzige Destillations- 
zone bei verhaltnismaBig konstanter Temp. unter der Zorsetzungstemp. dieser schweren 
Fraktionen u. unter Vakuum, um dio letzteren unter dem Druck der lcichteren F rak
tionen zu yerdampfen. Hierbei zieht man die gemischten Dampfe ab, ebenso den Riick- 
stand  aus der Destillationszone. (A.P. 1655 603 vom 31/3. 1923, ausg. 10/1.
1928.) K a u s c h .

Continentale Prodorit Akt.-Ges., Mannheim-Rheinau, Herstellung eines Hart- 
pechs von grofier Bindekraft neben holizm Erweichungspunkt, 1. dad. gek., dafl man kohlen- 
stoffarme oder -freie Teere oder solche teerahnlichon Stoffe so lange dest., bis der er- 
sta rrte  Riickstand einen Erweichungspunkt von etwa 110— 160° u. mehr (naehK R A M ER - 
S a r n o w )  aufweist. — 2. dad. gek , daB man zur Durchfiihrung der Dest. das m it dem 
Ausgangsstoff beschiekte DestillationsgefaB evakuiert, dann zur Austreibung der leicht 
fliichtigen Bestandteilo unter standigem Riihren der Stoffe heizt u. zuletzt unter Auf- 
rechtorhaltung des Vakuums u. Zufiihrung von gegebenonfalls iiberhitztem Wasser- 
dam pf die schwer fliichtigen Stoffe abtreibt. — Die Erzeugnisse finden besonders zur 
H erst. von Betonmischungen Verwendung. (D. R. P. 453 712 K I. 80 b vom 5/12.
1924, ausg. 14/12. 1927.) K u h l i n g .

The Twitchell Process Co. und R.E.Divine, Cincinnati, Ohio, V. St. A., Her
stellung wasserloslicher Mineralolsulfonsauren und dereń Salze, erhalten aus dem Boden- 
satz, der bei der Sulfonierung von Mineralol anfallt. Dieser wird m it W. verdunnt 
u. das unveranderte Ol ais Oberschicht absitzen gelassen. Nach dem Abtrennen des 
Oles wird m it K alk dio iibcrschiissige H 2S 04 neutralisiert u. ais CaS04 ausgeschieden, 
wahrend die Sulfonsaure ais Ca-Salz in  Lsg. bleibt u. dureh NaCl ausgesalzen wird. 
Dio Alkali-, Ca-, Ba-, Mg- u. Al-Sulfonato sind in W. 11. Insbesondere dient das 11. 
Na-Salz ais Reinigungsmittel. Es wird gewonnen dureh Umsetzung des Ca-Sulfonates 
m it N a2C03, wobei das ausgefallene CaC03 abgetrennt u. das Na-Sulfonat dureh Ein- 
dam pfen der Lsg. erhalten wird. (Schwed. P. 59 077 vom 16/4. 1919, ausg. 30/6.
1925. A. Prior. 16/4. u. 8/12. 1917 [A. PP. 1 301 662 u. 1 301 663].) M. F. Mu l l e r . 

Moritz Joseph Heitmann, Froital-Potschappel, Schmierólemulsionen. (D. R. P.
455 324 KI. 23 c vom 29/12. 1922, ausg. 28/1. 1928. —  C. 1924. I. 2045 [E. P. 
209 060].) M. F . M u l l e r .

Aktiebolaget Svenska Skifferwerken, Kathrineholm  (Erfinder: R. Wengstrom 
und A. Zetterhohn), Fette und Ole aus róhen Schmieróldestillaten dureh Behandeln 
dieser m it Sauren, Alkalien oder Salzlsgg. (Schwed. P. 60 500 vom 27/1. 1920, ausg.

H ans Balcke, D ie A bw arm etechnik . Bd. 1. M unchen: R . O ldcnbourg 1928. 8°. 1. Grund- 
lagen. (X I, 290 S.) nn . M. 13.50; Lw. nn . M. 15. — .

Carl Blacher, Vom L abo ra to riu m sp rak tik u m  zur p rak tischen  W iirm ctechnik. Leipzig: 
' O. Spam er 1928. (328 S.). 8°. =  M onographien zur Feuerungstechnik . B d. 10. nn. 

M. 17.— ; Lw. nn . M. 18.50.
[russ.] S. Floro w, Gaserzeuger u n d  Vergasung der B rennstoffe. M oskau u. L en ingrad : 

Ś taatsverlag  1927. (178 S.) R bl. 2 . - .
[russ.] M. Gankar, Dio A nreicherung der Kolile m itte ls Rheow iisehem . M oskau: Tech- 

n ischer S taatsvorlag  1927. (64 S.) R b l. 1.50.
[russ.] Grosneit, T rust Grosnyi. Z entrallaboratorium . Ergebnisse der U ntersucliung der Erdólo 

von G rosnyi, M oskau, L eningrad : W issenschaftlicher S taatsverlag  1927. (651 S.)
R b l. 1 4 . - /

H erm ann Grossmann, M oderno M ethoden der Ivohlevenvertung. Ferngas u. Kohleverfliissi- 
gung. B erlin : P o ly techn , B uchhandlg . A. Seydel 1928. (16 S.) 8°.

[russ.] L aboratorium  fiir Schwellentrankung, Leningrad, D ie Schw ellentrankung. Liefer. V.
M oskau 1927. (60 S.) R bl. 1.50.

Leonid L itinsky, Kokerei- u n d  Gaswerksófen. H alle  S a a le > : W . K n ap p  1928. (V II, 
336 S.) gr. 8°. =  K obie, K oks, Teer. B d. 17. nn . M. 2 1 . - ;  geb. nn . M. 22.S0.

[russ.] A. Kosanow, Dio B rennsehiefer des europaischen Teils d. U. d . S. S. R . L eningrad: 
Geologisches K om itee  1927. (59 S.) R b l. 1.— .

[russ.] U. d. S. S. R. V olkskom m issariat fu r Verlcehrswesen, W issenschaftl.-techn. Kom itee, 
M aterialpriifungs-Abteilung. Prufungsergebnissc von Sehm ierolen u n d  N ap h th a . Moskau
1927. (53 S.) R bl. 0.80.

30/3. 1926.) K a u s c h .
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XX. ScMeB- und Sprengstoffe; Zundwaren.
J. Desmaroux, Die beim Erhitzen von Nitrocellulosępulpem entstehenden Gase. 

Vf. untersuchte die Zers.-Prodd. von 2 Nitrocelluloscpulvern, die m it Amylalkohol 
bzw.' Diphenylamin stabilisiert waren, bei langerem Erhitzen auf 108,5° u. 75° unter 
n. Druck. Beim Erhitzen auf 108,5° steigt die Geschwindigkeit der Gasentw. fiir bcide 
Pulver zuniiclist stark  an u. fallt dann, nach Erreichung eines Maximums, ebenso 
sta rk  ab. Der C 02-Geh. in den Zers.-Gasen ist zuniiclist ziemlich konstant, fallt spiiter 
aber etwas ab, um bei weiterem Erhitzen wieder anzusteigen. Der %-Geh. an NO 
nim m t nach einigom Erhitzen zu u. fallt nach Erreichcn eines Hóehstwertes sehr stark 
ab. Der kohleartige Riickstand liatte bei beiden Pulyern etwa die Zus. des Cellulose- 
molekiils. Die Vcrss. bei 75° fiihrten zu weniger genaucn Ergebnissen. Hierbei werden 
ziemlich groBe Mengen an inerten Gasen (N2 u. auch N20) abgespalten. ]VIit fort- 
schreitender Zers. steigt der C02-Geli. im entwickelten Gas an, wahrend der N2-Geh. 
abnimmt. NO, ist in den Zers.-Gasen fast vollstiindig abwesend. Ein Vergleich zeigt, 
daB der Zers.-Vorgang bei 75° anders verlauft ais bei 108,5°. (Memoriał Poudres 22 
[1926], 245—58. Pont-de-Buis [1910].) M e t z .

J. Desmaroux, Untersuchungen iiber die mikroskopische Struktur der B-Pulver. 
Unterss. des Vfs. uber die Formbest. der Scliiefiwolle in gelatiniertem Zustand auf 
mikrophotograph. Wege. Die S truktur der Baumwolle wird beim Nitrieren nicht ver- 
andert, ebensowenig dio S truktur der Nitrocellulose durch die verschiedenen Fabri- 
kationsprozesse. Einzelne Fasern werden allordings dabei deformiert u. zorrissen. 
Vf. zeigt weiterliin, daB SehieBwolle ein mechan. Gemisch aus unl. u. 1. Pasera dar- 
stellt, u. daB dio Losliclikeit nicht allein vom N2-Geh. bestimmt wird. — Die zu den 
Unterss. verwendeten Pulvcr waren aus SchioBwolle hergestellt, die m it einem Benzidin- 
farbstoff, Oxydiaminschwarz I. W. R. der Man. Lyonnaise de matieres colorantes, 
angefarbt wurde. Vor dem Anfertigen der Schnitte wurden die Pulver langere Zcit 
in A. aufgeweiclit. — Die Unterss. fiihrten zu einer Reihe von neuen Ergebnissen, 
unter anderem wurde gezeigt, daB dio Fasern der Nitrocellulose in  der L&ngsachse 
des Pulvers orientiert sind, daB bei Verwendung von SehieBwolle, dereń Loslichkeit 
im Bereieh von 5—25% liegt, beim fertigen Pulver kein Unterschied im mkr. Bild 
zu beobachten ist, usw. (Memoriał Poudres 22 [1926]. 259—84. Pont-de-Buis

Paul Pascal, Untersuchungen uber die Entziindlichkeit von Nitrocellulose. Unterss. 
des Vfs. iiber die Entziindlichkeit verschiedencr Nitrocellulosearten wahrend der ein- 
zelnen Fabrikationsstadien bei vorscliiedenen W.-Gehalten. — Bei einem gegebenen 
Mindestgeh. an Feuchtigkeit ist es vor allem die Ladedichte, die die Entziindlichkeit 
von Nitrocellulose beeinfluBt. Es konnte naeligewiesen werden, daB eine m it 5%  W. 
verdichtete SehieBwolle bei einer Ladedichte von 0,2 augenblicklich u. heftig ver- 
brennt, wahrend sie ganz ruhig verbrennt, wenn der W ert der Ladedichte auf 0,3 an- 
steigt. W eiterliin zeigto sich, daB die A rt der Herst. von EinfluB auf die Entziindlich- 
keit ist. Dio nach dem Yerdrangungsverf. gewonnenen Nitrocellulosen verbrennen 
leichter u. schneller ais solche, dio nach dem Topfnitrierverf. hergestellt wurden. 
KoUodiumwollc verlialt sich bzgl. ihrer Entziindlichkeit etwa so wie nach dem Topf- 
verf. gewonnene SehieBwolle. Ihre Verbrennung ist aber weniger heftig u. die Wrkgg. 
bei einer Detonation sind weniger zerstorend. — Versctzt man eine Nitrocellulose m it 
dem Mindestgeh. an W., der die Verbrennlichkeit herabmindert, so ist dadurch allein 
noch keine absolute Sicherheit gewahrleistet, denn eine oberflachliche Austrocknung, 
selbst nur in  diinner Schieht, kann geniigen, um eine lokal eingetreteno Entflammung 
fortzupflanzen. (Memoriał Poudres 22 [1926]. 285—98. Angoulome [1915].) M e t z .

Paul Pascal, Zweite Notiz uber die Entziindlichkeit von Nitrocellulose. Neue Unterss. 
des Vfs. iiber die Entziindlichkeit von Nitrocelluloseproben aus einer anderen Fabrik 
bestiitigten im wesentlichen die friiheren Ergebnisse (vgl. vorst. Ref.). Die Entziind- 
lichkeit scheint m it dem H N 03-Geh. des Nitriersauregemischs anzusteigen, so daB 
nicht nur die physikal. Beschaffenheit, Ladedichte u. der Stickstoffgeh. der Nitro
cellulose von EinfluB auf dio Entziindlichkeit sind, sondern auch die Zus. u. vielleicht 
auch die Temp. des Nitrierbades. Nach Ansicht des Vfs. erscheint es notwendig, den 
allgemein fiir den Transport von Nitrocellulose yerlangten i\Iinimalgeli. an W. von 
30% beizubehalten. (Memoriał Poudres 22 [1926]. 299—306. Angouleme [1915].) Me t z .

P. Vieille, Einflufj der Austauschkoeffizienten auf die Leichtigkeit der Saturalion 
von Nitrocellulose CPX. Das Kochen yon Nitrocellulose m it dauernd alkal. gelialtenem

[1913].) M e t z .

X. 1. 89
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W. geniigt allein nicht, um ihren Test zu verbessern, selbst wenn die Austauschkoeffi
zienten auf relativ geringe W erte gebracht werden (etwa 28,2 mg/100 g/h). Es zeigte 
sich, daB der Verlauf der Reinigung von Nitrocellulose CPj fast unabhangig is t von 
einer schwachen A lkalitat des Bades (0,010 g/l), analog der schon friiher gemachten 
Beobachtung, daB auch eine Aciditat yon 0—2 g/l ohne EinfluB ist. (Memoriał Poudres 
22 [1926]. 307—10. Paris [1910].) M e t z .

P. vieille, Einfluji des Austauschkoeffizienten auf die Leichtigkeit der Kalksaturalion 
von Nitrocellulose GPV (Vgl. auch yorst. Ref.) Eine Verlangerung des Waschprozesses 
von Nitrocellulose CPj auf 150 Stdn. andert den nach einer Koehdauer von 80 Stdn. 
erhaltenen Austauschkoeffizienten nur unmerklich. Mit der Verlangerung der sauren 
Wasche steigt die Loslichkeit n icht merklich an, eine Denitrierung t r i t t  n icht ein. Eine 
Koehdauer von 80 Stdn. fiir die saure Wasche erscheint notwendig, um eine leichtc 
Carbonatation durch naturliche oder kiinstliche kalkhaltige Wasser zu erzielcn. 
(Memoriał Poudres 22 [1926]. 311— 14. Paris [1910].) M e t z .

P. Vieille, EinflufS der Temperatur auf die Wirksamlceit des Waschprozesses von 
Nitrocellulose G I\ .  Die allgemeine Regel von der Verdreifachung der Reaktions- 
geschwindigkeit fiir je 10° Temperatursteigerung is t auch auf den WascliprozeB yon 
Nitrocellulose anwendbar. Yf. beweist dies durch Verss., in denen er nach ent- 
sprechender Koehdauer die Austauschkoeffizienten boi 89,5°, 100° u. 110° bestimmt. 
(Memoriał Poudres 22 [1926]. 315—16.) M e t z .

P. Vieille, Studie iiber die Reinigung von Nitrocellulose. In  friiheren Unterss. (vgl. 
die yorst. Reff.) wurde der Austauschkoeffizient, d. h. die von 100 g Nitrocellulose 
bei 1-std. Kochen boi 100° an reines W. abgegebene Sauremenge, auf Schwefelsiiure 
berechnet. Die neuen Unterss. des Vfs. uber die N atur der abgegebenen Sauren zeigten 
nun, daB diese aus etwa 84% H N 03, 8% H„SO,, u. 8%  organ. Sauren, die n icht identi- 
fiziert wurden, bestehen. Das Kochen m it W. bewirkt demnach eine Verseifung der 
Nitrocellulose, doch ist die dam it yerbundene Denitrierung nur gering. (Memoriał 
Poudres 22 [1926]. 317— 19. Paris [1910].) M e t z .

A. Koehler und M. Marqueyrol, Notiz iiber die Austauschkoeffizienten von Nitro
cellulose. Die Methode der Best. der Austauschkoeffizienten bei 100° wurde durch 
Anwendung eines Heizbades m it Dampfzirkulation, in  welchem etwa 20 Proben gleicli- 
zeitig erhitzt werden kónnen, yerbessert. Die Erliitzungsdauer wurde auf 23 Stdn. 
festgelegt. Die Nitrocellulose wird zunachst m it kohlensaurem W. yorbehandełt u. 
bei 100° getrocknet. Das Erhitzen der Proben m it 90 ccm W. erfolgt in auf 
Dichtigkeit gepriiften glasernen Druckflaschen. Nach Beendigung des Vers. wird fil- 
triert. Mit der wieder getrockneten Nitrocellulose kann ein zweiter Koclivers. vor- 
genommen werden. In  50 ccm der filtrierten Lsg. bestimm t man m it einer N a2CO:1- 
Lsg., die einer Lsg. von 1 g H 2S 04/1 aquivalent ist, unter Zusatz von H elianthin ais 
Indicator die abgegebene Sauremenge, die auf H 2SO., berechnet wird. Bei Anwendung 
von 5 g Nitrocellulose werden so ziemlich genau meBbare Aciditatswerte erlialten. Die 
Methode ist auch zur laufenden Kontrolle wahrend der Fabrikation geeignet. — 
Messungen der Koeffizienten bei yerschiedenen Tempp. bestatigten die Verss. von 
V i e i l l e  iiber den EinfluB der Temp. auf den WaschprozeB (vgl. obenstehendes Ref.). 
(Memoriał Poudres 22 [1926]. 320—25. Paris [1913].) M e t z .

[russ.] A. K ulm an, Die Sprengstoffe. M oskau u . L en ingrad : S taatsverlag  1927. (70 S.)
R bl. 0.25.

XXI. Leder; Gerbstoffe.
K. H. Gustavson, Das Verhalten von neuiralsalzvorbehandeltem Ilautpuher gegen- 

iiber Gerbstoffen. E in  Beitrag zur spezifischen Icmenwirkung und zur Gerbtheorie. (Vgl.
C. 1 9 2 8 .1. 622.) Vf. untersucht den EinfluB der Neutralsalzvorbehandlung auf die Gerb- 
stoffaufnahme durch H autpulyer. Das H autpulyer wurde m it yerschiedenen Neutral- 
salzlsgg. 14 Tage unter Toluol stehen gelassen, dann ausgewaschen u. fiir die Gerbyerss. 
yerwendet. Die beim Auswasehen in  Lsg. gegangenen Stickstoffmengen entsprachen 
den H oFM E iST E R schen Reihen fiir Anionen u. Kationen. Das Saurebindungsyermogen 
des Hautpulvers is t yollig unabhangig yon der Vorbehandlung desselben. Dagegen ist 
der aus pflanzlichen Gerbbriihen (Hemlock) aufgenommene u. irreyersibel gebundene 
Gerbstoff weitgehend abhangig von der Vorbehandlung; die Aufnahme an  gebundenem 
Gerbstoff is t um so groBer, je hoher der Dispersitatsgrad des Hautpulyers ist. Auch hier 
gelten die H oFM E iST E R schen Ionenreihen. Bei der Chromgerbung is t die Cr-Aufnahme
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aus rein kathod. Briihen (Sulfat u. Chlorid, ca. %  bas.) prakt. unabhangig von der Vor- 
behandlung des Hautpulyers. Dagegen ist die Cr-Aufnahme aus anod. Cr-Briihen (Sul- 
fito- u. Oxalatobriihen) eine Funktion des Aggregationsgrades des Hautpulvers, 
wobei wieder die HOFM EISTERsclien Reihen Geltung haben. Ebenso wird die Cr-Auf
nahme aus extrem bas. Sulfatbruhen, dio sowohl Cr-Kationen, ais Anionen enthalten, 
durch die A rt der Neutralsalzvorbehandlung beeinflufit.

Vf. te ilt dio Reaktionsfiihigkeit der Proteine ein in : Primarvalenzrkk., Sekundiir- 
valenzrkk. u. Restvalenzrkk. (Koliasions- u. Oberflachenrkk.). DemgemaB kann der 
Mechanismus der Gerbung betraclitet werden ais: 1. Ionenrk. (Ladungsausgleich unter 
Bldg. regularer chem. Vcrbb.). 2. Bldg. von Molekiilyerbb. bei der pflanzlichon bzw. 
Komple.werbb. bei der Cr-Gerbung, 3. Adsorptionsverbb. N ur die beiden letzteren 
werden durch die Neutralsalzvorbehandlung beeinfluBt. Yerss. m it bas. Al-Sulfat zeigen 
Ahnlichkeit m it denen m it extrem bas. Cr-Sulfatbriihen. (Collegium 1927. 466—83.) R i e .

Edwin R. Theis, Uber einige weiłere charakłeristisclie Ęigenschaften des łierischen 
Hautfettes. In  Fortsctzung einer friiheren Unters. gemeinsam m it Mc L a u g h l in  
(C. 1926. I. 286) untersuchte Vf. zunachst dio physikal. u. chem. Veranderungen 
des tier. Hautfettes, das naeh dem Weichen u. Aschern noch in der H aut zuruck- 
bleibt, sowio den EinfluB der Dauer dieser Behandlungcn. Das F e tt wurde naeh dem 
Weichen bzw. Aschern m it h. absol. A. aus den Hautstiicken extrahiert. Es war bei 
der geweichten H au t entsprecliend dem Geh. an oxydierten Fettsauren von dunkel- 
brauner Farbę, wahrend das aus geascherter H aut nur goldgelb gefarbt war. Dio VZZ. 
nehmen m it zunehmender Weichdauer ab (bei 24 Stdn. Weiclie: 199; 96 Stdn.: 188; 
48 Stdn. bei 37°: 179), wahrend durch das Aschern eine Erhóhung e in tritt (von 199 
auf 247 bei 24 Stdn. Weieho u. 120 Stdn. Aschern, von 188 auf 210 bei 96 Stdn. Weiclie 
u. 120 Stdn. Aschern). Die Menge des Unverseifbaren is t der VZ. umgekehrt pro- 
portional. Die JZ. sclieint m it der Dauer des Weicliens 'abzunehm en, wird durch 
Aschern dagegen um mehr ais 100% erhoht. Auch die SZ. nimm t m it der Dauer der 
Weieho zu. Ais Grund fiir dio Abnahme der VZ. m it der Weichdauer betraclitet Vf. 
das Herauslósen der Glyceride aus niedrigon Fettsauren durch den WeichprozeB, das 
Ansteigen der VZ. durch das Aschern soli durch dio Verseifung eines Teils der schwer 
yerseifbaren Cholesterincster des tier. H autfettes bedingt sein. Die Abnahme der JZ. 
mit der Weichdauer wird m it teilweiser bakterieller Oxydation der ungesatt. F e tt
sauren begriindet, wiihrond die starkę Zunahme der JZ. wahrend des Ascherns auf 
eino selektive Verseifungswrkg. des Aschers zuruckgefiihrt werden muB.

Durch Analyse des extrahierten tier. H autfettes stellt Vf. fest, daB dies nieht ein 
einfaches N eutralfett, sondern ein Lipoid ist, das sich aus 2%  Phosphatiden, 24% 
festem u. 74% fl. N eutralfett aufbaut. Im  Gegensatz zu anderen Lipoiden konnte 
nur ein sehr geringer Prozentsatz an ungesatt. Fettsauren festgestellt werden. (Journ. 
Amer. Leatlier Chemists Assoc. 23. 4—9. Bethlelicm, Lohigh Univ. Department of

— , Gerbmaterialien des britischen Reićhes. II . (I. vgl. C. 1927. II. 2732.) tlbcr- 
sicht iiber dio ais Gerbmaterialien verwandten Rinden, Holzer u. B latter des brit. 
Reiches, ihren Gerbstoffgeh. u. ihro wirtschaftlicho Bedeutung. (Buli. Imp. Inst.

Aug. C. Orthmann, Methode zur Ilewerlung von Rohhaubnaterial. Die physikal. 
Unters. der H aute u. Felle auf dem Schlachtliof kann durch keine Laboratoriums- 
methode ersetzt werden, Narbenfehler der H aute sind meist iiberhaupt erst naeh der 
Enthaarung feststellbar. Da rohe H aute naeh Gewicht yerkauft werden, glaubt Vf. 
durch Best. der wirkliclien Hautsubstanz einschlieBlicli der Haare einen Anhaltspunkt 
zur Bewertung von R ohhaut zu erhalten. Es werden dann 100 g des naeh der offi- 
ziellen Methode gezogenen Musters der H aut m it allem anhaftenden Sclimutz, 
Salz usw. in Stticken von 1—2 cm innerhalb 5 Stdn. 10-mal m it je 850 ccm W. yon 
21° geschiittelt u. dann auf dem W.-Bad bis zur Gewichtskonstanz getroeknet. (Journ. 
Amer. Leather Chemists Assoc. 23 . 1—3. Milwaukee, Lab. P f is t e r  u . V o g ei, 
Loath. Co.) St a t h e r .

Michael Melamid, Freiburg i. Br., Hersłellung von Gerbmitłeln aus Sulfiłcelhdose- 
ablauge oder Lignin. (Oe.P. 105787 vom 10/3. 1923, ausg. 10/3. 1927. D. Priorr. 
11/3., 20/3. u. 2/10. 1922. — C. 1926. I.' 3642. 3643 [D. R. P. 423 096, E . P. 
194 273 usw.].) S c h o t t l a n d e r .

Chemistry.) S t a t h e r .

London 2 5  [1927]. 380—403.) S t a t h e r .

SD*
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Societe Franęaise des Produits Alimentaires Azotes, Paris, Herstellung von 
Oerbmitłeln. (Schwz. P . 116 159 vom 13/11. 1924, ausg. 16/8. 1926. F . Prior. 20/11. 
1923. — C. 1927. U . 662 [F. P. 247 977].) S c h o t t l a n d e r .

J. R. Geigy, A.-G., Basel, Schweiz, ubert. von: Joseph Schafer, Haltingen, 
Deutschland, Verfahren zum Gerben tierischer Haute. (A. P . 1 650 541 vom 1/9. 1926, 
ausg. 22/11. 1927. D. Prior. 5/8. 1925. — C. 1927. I. 552.) S c h o t t l a n d e r .

[russ.] A. Schapiro, Die H erstellung, F a rb u n g  und Y eraibc itung  von Chrom leder. M osknu:
T echnischer S taatsverlag  1927. (204 S.) I lb l . 1.10.

XXIV. Photographie.
Kalle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. Rh., Photographisches Verfahren. Die licht- 

empfindliche Schicht en thalt eine Diazoverb., z. B. Diazonaphtholsulfosaure, eine 
Kupplungskomponente, wio Resorcin u. ein Metallsalz, wio K alium titanium osalat. 
Die naeh der Belichtung z. B. m it N H , entwickelten Bilder lieforn gelbbrauno bis 
schwarze Kopien, dereń Farbton durch Nachbehandeln m it dcm Salz eines Metalles 
geandert werden kann, welches von dem in der lichtempfindlichen Schicht vorhandenen 
verschieden ist. (E. P . 280 593 vom 14/11. 1927, Auszug veroff. 11/1. 1928. Prior. 
12/11. 1926.) Ł K u h l i n g .

Nikolaus Lebedenko, Belgrad, Erzeugung von lichtempfindlichen Gelschichlen 
(Gelaline, Leim usiv.) durch Behandlung der Gelschichten mit lichtempfindlich machenden 
icaftrigen Losungen, mrzugsiceise Bichromalldsungen, dad. gek., daB dio in  der Lsg. 
gebadeten Schichten in noch nassem Zustando einer kurzeń Nachbehandlung in  reinem 
W. oder in schwacher Sensibilisierungslsg. unterworfen u. dann yorzugsweiso naeh 
Abpressung des Wasserubcrschusses getrocknet werden. — Es wird Krystallabscheidung 
an der Obcrflacho der Gelschicht vermieden, wolcho die Tiefemyrkg. der Lichtstrahlen 
beeintraclitigt. (D. R. P . 455 046 K I. 57 b vom 31/12. 1926, ausg. 23/1. 1928.) K u h l .

Kodak, Soc. an. Franęaise, Paris, Pholographische Emulsionen. (Schwz. P. 
118 243 vom 5/6. 1925, ausg. 3/1. 1927. A. Prior. 6/6. 1924. — C. 1927. I. 972 [A. P. 
1602590].) K u h l i n g .

I. G-. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M. (Erfindor: Gustav Reddelien 
und Werner Muller, Loipzig), Pholographische Entwickler, gek. durch dio Verwendung 
der N-Oxyathylderivv. des 4-Amino-l-oxybenzols. —  Die vcrwendeten Verbb. sind 
unbegrenzt haltbar u. besitzen in der alka], Entwicklerlsg. wesentlich gróBere Be- 
standigkeit ais die bekannten Entwickler ahnlicher Zus. (D. R. P . 454 839 K I. 57 b 
vom 20/11. 1926, ausg. 19/1. 1928.) K u h l in g .

I. G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Pholographische Entwickler. 
Den ubliehen photograph. Entwickler-, z. B. Metol-Hydrochinonlsgg. werden geringe 
Mengen von Cyanidcn von Schwermotallcn, wie Hg, Co oder Cd, z. B. 0,3 g Hg(CN)2 
jo L iter der genannten Lsgg. zugegeben. Die Zusatze desensibilisieren anfanglich die 
lichtempfindliche Schicht u. gestatten, den Vorgang in  hellem gelbem L icht zu vollcndcn; 
auBerdem wirken sie der Neigung der Schicht zum Schleiern entgegen. (E. P . 280 525 
vom 31/10. 1927, Auszug vcroff. 11/1. 1928. Prior. 13/11. 1926.) K u h l i n g .

I. (G. Farbenindustrie Akt.-Ges., Frankfurt a. M., ubert. von: A.-G. fiir Anilin- 
Fabrikation, Borlin-Treptow, Sensibilisaloren. Die gemiiB dem H auptpaten t ais Sen- 
sibilisatoren fiir photograph. Halogensilberomulsionen venvendbarcn Zcrsetz.ungs- 
orzeugnisse von EiweiBstoffen werden aus den Rohstoffen durch liydrolyt. Spaltung 
mittels Sauren unter gleichzeitiger Oxydation, z. B. durch Behandeln m it verd. HNOa, 
gewonnen. (E. P . 259 926 vom 16/8. 1926, Auszug veróff. 15/12. 1926. Prior. 14/10. 
1925. Zus. zu E. P. 258237; C. 1927. I. 972.) K u h l i n g .

R. Gschopf, Wien, Farbenphołographie. Auf einen gelatincbcdeckten Glas-, 
Celluloid-, Papier- o. dg). -trager werden die 3 Farbnegative eines Objekts kopiert, 
nachdcm er vor dem jedesmaligen Kopieren m it einer Lsg. sensibilisiert worden ist, 
welehe ein Eisen- u. ein Silbersalz enthalt. Naeh jedem Kopieren wird entwickelt 
m it einer Lsg., welcho Kupferrhodanid u. das Salz einer organ. Saure enthalt, m it 
Jod-Jodkalilsg. oder einer Alkalijodid u. Alkaliferricyanid cnthaltenden Lsg. Dio 
entwickelten Bilder werden m it geeigneten bas. Farbstoffen gefarbt. (E. P. 279 381 
vom 27/5. 1927. Auszug yeróff. 14/12. 1927. Prior. 22/10. 1926.) K u h l i n g .

Printfd in Gtrmany SchluC der Redaktion: den 13. Februar 1928.


